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5)ic  ©ammluttö 

nunmebr  über  600  Sdnöc  umfaflmb,  bietet  wlttliitt  .(ZinfQbrungen' 
inbieQauptiDinen»oebietcfiköenUnt erriebt  obet@elbf(unieiti(b(be» 
Saien  nacb  t>en  beuttflen  metbobifcben  Jlnfoibenmgen,  feit  ihrem  (Entftebett 
(1896)  6en  ®rbanten  bienenb,  auf  benett  bie  beute  fo  mficbtig  entcDidelte 

'ISoltftbcxbfcbuIberoegung  beiubt.  6ie  will  jebem  geiftig  TKünbigen  bie 
TKö9ll(bteit(<bafien,  n4)obnebef onberelJortenntnlfle an  (14) erftCT  Quelle,  epie 

(le  bie  'Datftellunfl  burcb  berufene IJertTetet  ber'XDiflenfcfcaft  bietet,  über  jebe» 
(Sebiet  ber'XDiflenfcbaft,  Jtunft  unb  Xecbnit^u  untenicbten.  Sie  roill  ibn  babei 
)U0leicb  unmittelbot  imBeruf  f5rbern,ben®eficbt«trei0era)citernb, 
bie<£{nficbf  in  bieSebingungenberBerufsarbeitoertiefenb.  Dief(m]5e* 

bfirfni»  t5nnen  Stilen  im  (IbaraÜer  oon .  Jlus^figen '  ou»  großen  £ebrbücbem 
nie  entfprecben,  benn  folcbe  fe^en  eine ']}ertrautbeit  mit  bem  Stoffe  fcbonDoraas. 

Die  Sammlung  bietet  aber  flu<^  bem  ̂ acbmann  eine  taf(be  ̂ uoet« 
lAffige  Oberf  i<bi  übet  bie  (leb  htvtte  oon  £ag  ja  Sag  tDeiienben  (Sebiric 
be«  geiftigen  £eben5  in  toeifeftem  Umfang  unb  oetmag  fo  oot  oOem  au(t 
bem  immer  ftfirtet  metbenben  33ebfirfni»  bed  |otf(ber0  jn  bienen,  (ttb 
auf  ben  Tlacbbargebitien  auf  ben  laufenben  ya  erballen. 

9n  ben  1)ienft  biefet  Aufgabe  bo^^n  (i(^  barum  au(b  in  bantensioettei 

tDei(e  Don  !nnfang  an  bie  beften  llamen  gcfteUt,  gern  bie  ®e!egenbe« 
benu^enb,  fld>  an  meitefte  5trei((  ja  venben. 

So  tonnte  ber  Sammlung  aucb  bet  <£rfoIg  nicbt  feblen.  Tfiebt  ol»  bie 
QSlfte  bet  SJnbe  liegen,  bei  febcr  Jluflage  burebau»  neu  bearbeitet, 
bereit»  in  2.  bi»  6.  ̂ Auflage  oot,  inegefamt  bot  bie  Sammlung  bi»  fe^  eine 

"Oetbreitung  oon  faft  5  TniQionen  <£«emplaren  gefunben. 
Alle»  in  allem  (Inb  bie  (cbmueten,  geboltoollen  15int>t  be(onbet»  geeignet, 

bie  ,$teube  am  T5ad)t  jn  loetfen  unb  batan  ̂   getoSbnen,  einen  Bettag,  ben 
man  ffit  <£tffillung  (Srpetlicbet  Bebütfniffe  niebt  anheben  pflegt,  otitb  fflt 
bie  Befricbigung  geiftigei  on^umenben. 

IDenn  eine  IJetteuerung  bet  Sammlung  infolge  bet  butcb  bie  mirtfcbaft« 
liebe  £age  bebingten  außetotbentlieben  Steigerung  ber  Qerftellungstoften 
aueb  unoermeibbor  getoefen  ift,  fo  iflt  ber  Preis  boeb  entfernt  niebt  in  bem 
gteicben  l^erbältni»  geftiegen,  unb  oueb  fe^t  ift  ein  Banb  .Au»  llatur 

unb  (5eifte»tDeÜ'  im  'öetbfiltnf»  ja  onberen  Bücbem  unb  Insbefonbere 
;u  ber  "Xlerteuerung  im  allgemeinen  moblfeiL 
Qebet  bet  meift  teieb  illufttietlen  ggnbe 

ift  In  (leb  obgefebloffen  unb  einzeln  Muflicb 

tcipjig,  im  Oftobet  1922.  O.  ©.  XcitSttet 

CfM  ««UiMnOifl««,  nai^  lDiffen«0eb<ct(n  gcor6ncte«  'Orntii^ni»  ocvfcaOcf  auf  IBaiil 
btt  'B<«(«0.  e<ip>49,  Pof ((te.  3/S 
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Dorroort. 

Dies  Büdjlein  mödite,  fotoeit  «s  im  engen  Rahmen  möglirf|  i\t, 
ein  pfr)d)oIogifd)cs  Dcrftänönis  für  bas  IDefen  6cr 
Did)tung  unö  öie  IDirfung  iljrer  Stifformen  er  = 
[djüeßen. 

(Es  unterf(f)eiöet  fidj  oon  öen  meiftcn  frütjcren  Poetifen  baöurc^, 
öüB  es  fid)  nicf)t  mit  einer  Klaffifisierung  öer  poetif(f|en  Stilmittel 
begnügt,  fonöern  cor  allem  nad)  Derftänönis  öerjenigen  pfr)(f)o  = 
logifcf)en  Urfa-ct)en  tradjtet,  auf  (Bruno  öeren  ficfj  öie  wid^ 
tigften  Sormen  öer  Didjtfunft  gebilöct,  öurct)gefe^t  unö  erljalten 
itabtn.  Hadiöem  fid)  öie  fpefulc^tice  üftfjetif,  roie  überall,  fo  aud} 
in  iljrer  flnroenöung  auf  öie  Poefie  als  unfrudjtbar  erioiefen  f)atte, 
ift  öie  f)iftori|d)e  £iteraturtDi[fenfd)aft  öarangegangen,  mit  au^er» 
oröentlid^em  Steige  eine  ungefjeureSüUe  DonlTIaterial  3u[ammen= 
3utragen  unö  3U  orönen.  36)  madje  mir  öanfbar  öiefe  reid]c  ar= 
beit  3unu^e  unö  Derfud|e  nun,  öie  tDi.djtigften,  öort  be  = 
fd)riebenen  Stilformen  öer  Did)tung  aus  öerpfi)d)0  = 
logie  öer  Did|te r  unö  öesPubIifums3uer!rären,tD0= 
bei  natürli^  öie  nid)tpft)d)oIogifd|en  Saftoren,  öie  bei  öer  Bilöung 
jener  Sormen  mitgeroirft  f)aben,  ebenfalls  berüc!fid)tigt  tDuröen. 

(Es  fd)ien  mir  nämlic^,  öa^  öie  moöerne  pfi^c^ologifdje  löiffen« 
fdjaft,  Dor  aUem  öie  öifferentiette  ITIetfjoöe,  reidje,  bisher  3U  rDe= 
nig  benu^te  I^anöljaben  biete,  um  öie  Probleme  üon  neuen  $ei= 
ten  3u  faffen.  Dabei  ergab  fic^,  öa^  öas  IDefen  öer  poefie  nidjt 
aus  einer  ein3igen,  Ijod^entroidelten  £iteratur  —  toie  öer  öeutfdjen 
—  allein  er[d)IoffentDeröenfann,öa^  aud)  öie  Poefie  öer  primitiven 
Dörfer  eben[o  toie  öie  gan3  fremöer  Kulturen,  3.B.  öer  d)inefifd)en, 
I)erange3ogen  toeröen  mußten.  Das  ift,  foroeit  es  im  engen  Rat)= 
men  möglidj  mar,  gefd)et?en,  ebenfo  roie  idj  beftrebt  mar,  öie 
Did|tung  ftets  in  itjrem  Sufammentjang  mit  öen  übrigen  Künften 
3u  fetjen.  (Beraöe  nad)  öiefen  Rid)tungen  tyn  bringt  öie  3rDeite 
Auflage  roefentlidje  TTeuerungen  gegenüber  öer  erften. 
Da  meine  Rtetljoöe  öie  pfi)d)oIogifd)e  ift,  fo  !ann  es  nid)t  mein 

3iel  fein,  Hormen  auf3ufteiren  unö  ein  äfttjetifdjes  (Befe^bud)  3U 
liefern.  3m  (Begenteil,  öa  id)  empirifd)  3U  befd)reiben  unö  toomög» 

1* 



4   Dortport   

ü&l  p[t)d)oIogifd)  3u  erklären  bcübfid)tigc,  mu^  es  in  meiner  Auf- 
gabe liegen,  möglid)|t  6cr  gan3en  ITIannigfaltigfeit  b^s  poetifcf)cn 

Sd]a[fens  gered)t  3u  tocröen.  3d}  loeröe  alfo,  oljne  öie  tatfäd)li(^ 
be)tci)cnöen  Befonöcrl^eiten  in  bas  profruftesbctt  eines  ein3igcn 
Prin3ips  3u  pie)fcn,  oerfudjen,  gerabc  aud)  öie  Derfd)ic5cnlj€it 
öcr  poeti|d)cn  5ormcn  unb  iljrer  IDirfungen  3U  Dcrfteljen. 

IDas  i|t  aber  bann  ber  Srocdf  biefes  Büdjieins,  luenn  es  fein  po* 
ctifdjcs  (5e[e^bud)  fein  toill?  Hun,  es  roill  bie  Did)tfun[t  nid)t 
meiftern,  es  roill  ifjr  bienen.  Unb  3iDar  fjofft  es,  bies  in  ber 
lDei[e  3U  tun,  ba^  es  cinpfi}d)oIogi[d)esücrftänbnis  ber 
oerfdjiebenen  IDirfungsmöglid)  feiten  ber  Did)t  = 
tDcrfe  erfd)Iie^t  unb  baburd)  b^n  poctifdjen  (Benu^ 
3ur  Tnöglid)jt€n  Klarfjeit  unb  BetDu^tljeit  bringt.  3n= 
bem  CS  anleitet,  bie  Didjtcr  nad)  ifjrer  digenart  3U  erfennen,  in= 
bem  es  t)er[ud)t,  aud)  jebem  (Benie^enben  bie  IlTöglidjfeit  3U  geben, 
fid)  über  feine  Befonbertjeit  bes  fünftlerifd)en  (Erlebens  flar  3U  roer» 
bcn  unb  bamit  aud)  3um  üerftänbnis  frember  (Eigenarten  3U  Der« 
'l)elfen,  I)offt  es,  3ugleid)  bem  £eben  einen  fleinen  Dienft  leiften  3U 
fönnen. 

(Ein  fur3es  IDort  fei  über  bas  Derl)ältnis  biefes  Bud)es  3U  an= 
bern  lOerfen  bes  Derfaffers  gcftattet,  mit  beren  3nt)alt  es  fid) 
gelegentlid)  berüt)rt.  IDer  eine  ausfül)rlid)ere  Darftellung  ber 
allgemeinen  (Brunblagen  ber  Kunft  übert)aupt  rDÜnfd)t,  fei  auf 

meine  „p  f  t)d]oIogie  ber  Kunft"  (£eip3ig  1912,  B.  (B.  deub» 
ner;  sroeite,  üöUig  umgearbeitete  Auflage  in  Dorbercitung)  l}inge=. 
toiefen,  roo  aud)  bas  Kunftfd)affen  unb  Kunftgenie^en,  ebenfo  coic 
bas  Problem  bes  fünftlerifd)en  IDertes  ausfüt)rlid)  bargeftellt 
finb.  Die  f)ier  nur  fur3  berüf)rte  £c[)re  Don  ben  Dcrfd)iebenen,  in 
ber  Kunft  coirffamen  t[t}pen  ift  fi)ftematifd)  bargcicgt  in  meinem 
Bud)e:  perfönlid)feit  unb  rDeItanfd)auung.  Pfi)d)oI. 
Unterfud)ungen3U  Religion,  Kunftunb  pi)ilofopl)ic 
(£eip3ig  1919,  B.  (B.  ?Eeubner).  (Eine  eingel)enbe  flnali)fe  ber 
fd)öpferifd)en  pijantafie  finbet  man  in  meinem  Buii)e:  „Das 

Denfcn  unb  bie  pi]antafie"  (£eip3ig  1916,  3ol).  flmbr. 
Bartl)).  Das  Problem  bes  IDertes,  ebenfo  roic  bie  l)ier  nur  ge= 
ftreifte  3rrationalität  bes  3nbiDibuums  bilben  bas  (El)ema  eines 
öemnäd]ft  erfd)eincnbenlDerfcs:  pf)ilofopl)ieber3nbiDibu« 
alität  (£eip3ig,  Seliy  ITTeiner  Derlag).  IDo  in  be3ug  auf  bie  gc« 
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nannten  5i^Q9en  öie  oorliegenöe,  3U  äu^erftcr  Kür3c  genötigte 
DarfteHung  3U  !napp  erfdjeint,  roirö  man  in  öen  genannten  IDer« 
tcn  ausfül)rlid)ere  (Erörterungen  finöen. 

Berlin  =  £}alenfee,  5i^ül)ial)r  1 920. 

Kid^arö  ntutter'SrefcnfeI$. 
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R.  t)amann,  ä|tl)etif  (fur3  aber  felbftänöig).  €f).  Calo:  Introduction 

ä  l'Esthötique.  K.  £ange.  Das  IDefen  öer  Kunft  1901  (Kunft=  bc» 
roufeler  Selbfttäufd)ung).  Dcrnon  £cc,  The  Beautiful  1913  (pft)cf)oI. 
tEfieoric  öer  (Eintü!)tung).  tEt).  £ip..ps,  flftfjetif  1903  (cinfeilige  (Ein» 
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fdjen  pftjd)  unö  normatioer  ITIetfjoöif  oermittelnö).  IDitafef,  (Brunos, 
ö.  allgem.  flftljetif  1904.  IDunöt,  Dölfcrpfrjdjologie  Bö.  III,  Die  Kunft 

1913'';  öerf.,  Elemente  öer  DöIferpfi)d)oIog{e  1911  (beiöe  grunölcgenö für  öie  DöI!erpfr)(i|oI.  Betra(f)tung). 
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Poetif  (aus  öem  Hadjlafe,  nidjt  gan3  auf  öer  ̂ öf)e). 

1)  Die  Ctteraturangaben  madjcn  feinen  flnfprud)  auf  DoIlftSnöigteit,  nod)  rocnfger 

roollen  öie  fucjen  Bemerfungen  Kritifen  |ein.  Sic  [ollen  nur  roeiterer  "fflrtentierung  öiencn. Die  Angaben  unter  öcn  einjelnen  Kapiteln  nennen  Dor  allem  foId)e  tDcrfe,  öie  mit  ̂ em 
3nl)nlt  öer  betr.  Kapitel  in  BeUefjung  iteben.  (Etn3elarbeiten  3ur  l)iitorifd}ert  Poetit  rour« 
öen  gnnj  ausgeidjloffen,  roeil  (onft  öie  BibIiograpf)ie  ins  Unerme|fene  aetoadjfen  träte  unö 
«ine  ©rientierung  über  öiefe  Citeratur,  öie  mit  öer  Riditung  meines  Budjes  nur  in  ent» 
fernterem  3ufammenl)ange  (teljt,  an  öer  l7anö  öer  genannten  Ijilfsmittel    leidit  iein  mirö. 
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über  rOefctt  unb  Stil  6er  Didjtung. 
1.  Das  (5cbiet  öes  Äftljctifdjcn  unö  öas  praftifdjc  £cbett.  Hicfjt 

mct)r  roie  einft  in  mi]ti)engläubigercn  Seiten  oermag  man  I^eutc 
in  einer  biologifd)  öenfen&en  tDelt  öas  äftJjetifcfje  als  ein  btn 
Sterblicfjen  gcreicfjtes  (5ötterge[cf)en!  Dorsuft^Uen.  Hud).  öie  anbete 

meitDerbreitete  Hnfid)t,  es  fei  öas  H[t{)etifd[)e  ein  £iii*us,  ein  luftig 
an3ufei}enöer,  aber  roertlofer  Sd^aum,  öen  öer  Strom  öes  Cebens 
aufiDÜrfe,  ift  ü3i[fen[d)aftlid)  nic^t  3U  Ijalten.  IDir  müfjen  oerfu= 
d)en,  öas  äftl)eti[d)e  als  eine  mit  tXotröenöigfeit  öem  menfd)= 
lidjen  (Befamtleben  entfpricfjenöe  Blüte  3U  begreifen,  öie  tief  oer= 
tDur3eIt  ift  in  öem  übrigen  Dafein  unö  mit  $xn<iit  unö  Samen  3U= 
rü(fa)ir!t  auf  öiefes.  Sonft  toäre  nid)t  ju  Derftel]en,  öa^  fein  Dolf 
öer  (Eröe  obne  äftl)etifd)e  Betätigung  ausge!ommen  ift,  unö  öa^ 
ITIänner  oon  Ijödjfter  allgemeiner  Begabung  nur  öarauf  il}re  bcfte 
Kraft  Dertoenöet  Ijaben. 

3d)  unterfd)eiöe  3tDei  (Bebiete  öes  £ebens:  öie  pra!tifef)e  unö 
öie  äfttjetifcf)e  Betätigung.  IDäljrenö  öie  pra!tifc{)en  Betätigung 
gen  öer  pl)i:)fifd)en  (Ert)a![tung  öes  Dafeins  unö  anöern  nid)t  in 
itjnen  felber  liegenöen  Sroeden  öicnen,  toirö  öie  äftt)etifd|e  Betäti= 
gung  um  ifjrer  felber  rüillen  geübt,  ift  eigenroertig,  rt>as  fid)'  im 
BctDu^tfein  als  pofitioe,  roertooUe  Rea!tion  öes  3d)  funögibt. 
IDätjrenö  öie  meiften  Berufstätigfeiten  öer  tDelt  öer  prayis  ange= 
I)ören,  3äf)Ien  Spiel  unö  Kunft  (unö  in  geroiffem.  Sinne  aud)  tf)eore= 
lifdje  tDiffenfd)aft  unö  Religion)  3ur  IDelt  öes  äftt^etifdjen.  Sie 
alle  Ijelfen  öa3U,  öen  lTtenfd)en  über  öes  £ebens  ITotöurft  l}inaus= 

3ufül}ren  unö  i^n  3U  jener  „Hlotalität"  3U  bilöen,  öie  Sd)iller  als 
t)öd)ftes  3iel  alles  äftljetifdjen  tEuns  be3eid)net.  So  toirö  öurc^^  öie 
äftt)etifd)e  Betätigung  öas  HUtagsleben  öes  ITtenfd)en  ergän3t, 
bereid)ert  unö  oertieft.  3nöem  aber  foldje  (Ergän3ung  unö  Bereit 
d)erung  öes  einfeitigen  Hü^lid)feitsöafeins  öen  IHenfdjen  erft  jum 
gansen  RTenfdjen  madjt,  ift  öie  äftl)etifd)e  Betätigung  nid)t  etroas 
ilberflüffiges,  fonöern  öie  notroenöige  Krönung  öes  übrigen  Da= 
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[eins,  ift  fein  (Begcnfa^  3um  £eben,  fonbcrn  [elber  £cben  in  rein» 
ftcr  SoJ^'Ti. 

flileiöings  ijt  3U3ugcbcn,  öafe  6ie  Sdjeibung  3tDiic{)cn  äftt)etlfd)em 

unb  prafti[d)em  £cben,  3rDifcf)en  eigenioertiger  unö  mitte'IrDcrtigcr 
Betätigung,  nicbt  immer  gan3  fdjarf  öurd)3ufü{)ren  i[t,  ba^  es 

„Tnifd)tDerte"  gibt,  bastjei^t  foldjc,  6ic  3uglci(^  prafti[d)eunöäftl)e= 
tifd)e  Bcöcutung  t)abcn;  inöeffcn  übeiroiegt  meijt  öic  eine  ober 
anbere  Seite  [o,  ba^  es  leidet  fällt,  bie  betreff enbe  Betätigung  ber 
einen  ober  anberen  £ebensfpt)äre  3U3Uorbnen.  flu^erbem  braudjt 
man  in  foldjer  reinlidjcn  Sdjeibung  fein  3beal  3U  fet)en.  (Berabe 
bie  Derquidung  bes  äftf)etifd)en  mit  bem  übrigen  Dafein  gibt  itjm 
erjt  [eine  gQn3e  Bebeutung  in  ber  (5efamt{]eit  bes  £cbens.  Rabifale 
Sd)eibung  ift  ein  unfrud)tbares  äftljctenibeal.  IDir  bngegen  feljen 
gerabe  in  ber  taufenbfältigen  üerfiod)tent^eit  bes  äftijetifdjen  £c= 
bens  mit  allen  übrigen  £ebensformen  einen  roeitercn,  3U  feinem 
(Eigenrocrt  nod)  t)in3ufommenber  IDert,  ber  jenen  nid)t  minbert, 
fonbern  erijöfjt.  lüenn  aud)  bie  Stunben  reinen  äftt)etifd)en  £ebens 
gleid)[am  bie  aus  ber  Stoedftrebigfeit  bes  Hlltags  fid)  loslöfenbcn 
5eier3eiten  bas  Dafeins  finb,  fo  fann  unb  foU  bod)  ein  Hbgran3 
Don  iljnen  aud}  auf  bie  übrigen  (Tage  fallen.  Der  dfiarafter  ber 
£osgeIöftt)cit  Dom  Scoang  ber  Smede  bleibt  bem  äftt)cti[d)en  (Er= 
leben  tro^bem  erljalten. 

2.  Dt«  Kunft.  löenn  id)  bie  Kunft  bem  äftljetifdjen  £eben  3U» 
red)nc,  fo  barf  id)  bas  nur  in  jenem  üerengerten  Sinne  tun,  in 
bem  man  in  ber  Regel  l^cute  bas  IDort  gebraud)t.  Urfprünglid) 

umfaßt  nämlid)  Kunft  alles  befonbere  „Können"  ber  DTenfdjen,  fo 
ba^  man  aud)  Don  52(^t=/  I^^it=  unb  Kod)funft  fpric^t.  Hucft  oiete 

IDerte  ber  Bau=,  'nTal=  unb  Did)tfunft  roaren  urfprünglid)  pro!« 
tifd)en  Sielen  gecoibmet,  bienten  fultifdien  ober  nationalen  Sroecfen 
unb  nur  nebenl)er  bem  äftl)etild)eu  trieben.  3nbeffen  l)at  fid) 
neuerbings  in  ber  allgemeinen  flnfif)auung  ber  Begriff  Kunft  fo 
oerengt,  ba^  man  barunter  nur  jenes  menfd)lid)e  Können,  bcfon» 

bcrs  forocit  es  fid)  in  „IDerEen"  objeftioiert,  Derftel)t,  bas  allein 
ober  Dornel)mIid)  bem  äftl]etifd)en  (Beniesen  bient  ober  bod)  bienen 
!ann.  So  ift  für  uns  Kunft  meift  g[eid}bebeutenb  mit 

äftl)etifit)  gerid)tcter  Kunft.  Der  Unterfd)ieb  Dom  „Spiel", 
bas  man  oft  fälfd)lid)  als  bie  ein3ige,  ber  Kunft  übergcorbnctc 
äftl)cti[d)'e  Betätigung  angefel)en  l)at,  liegt  für  bie  Kunft  in  ber 



Das  rOcJen  öcr  Di(i)tfunft 

Sdiaffung  von  „IDerfen",  5.1).  objeftiDen,  öauernöen,  6cm  äftt)€» 
ti[d)ien  (Erleben  öienenöen  (Bebilben.  Selbft  foId)e  Kunftübungen, 
öic  roie  bas  reprobuftioc  inu[i3iercn  unb  6ie  reproöuftioe  Bül}= 

nenfunjt  feine  „rOerfe"  fd^affen,  be3eicf)net  öie  Spracfjc  ridjtig 
nod),>  als  Spiel.  Die  Sdjaffung  öes  tOerfs  mit  einer  öem  äjtl)eti= 

fdjien  trieben  aöäquaten  „So^^ni"  ijt  mefentlid)  für  öie  Kunft  im 
engern  üer^tanöe.  Denn  öie  Kunft  in  unferm  Sinne  ift  ni(t)t  nur 
als  Sd)öpfung  eine  Don  praftifdjen  öroeden  freie  Betätigung, 

iljre  ©eftaltungen  oermögen  ifjrcrfeits  toieöerum  äft^etifcfje  (Er= 
lebnijfe  ansuregen.  Daöurd),  öa^  öie  Kunft  als  Sd)öpfung  toic 
als  (Begenftanö  öes  (Benie^ens  äftljetifdjen  (II]ara!ter  befi^t,  roirö 
fie  oft  als  Derförperung  öes  ä)tl)etifd)en  £ebens  fd)led)tl)in  ange» 
feljen.  Das  roäre  jeöod)  eine  3U  gro^e  Derengerung,  foa)ol}l  öem 
Spiel  gegenüber  a)ie  aud)  gegenüber  öer  Religion  unö  öer  tI)eore= 

tifdjen  lDiffenfd|aft,  öie  ebenfalls  über  öas  praüifdje  Zehtn  li'm^ ausgeljenöe  digenroerte  fd)affen.  3mmerl)in  ift  jeöod)  öas  (Bebiet 
öer  fd)önen  Künfte  öiejenige  Spljäre,  in  öer  öas  äftl)etifd)e  Zzh^n 
fid)  am  reinften  entfalten  tann.  Die  Sdjöpfungen  öer  Kunft  über= 
bauen  öen  Alltag  mit  einer  EDelt,  in  öie  öie  Hot  unö  öer  Sroang 
öes  prattifdjen  £ebens  nid)t  Ijinaufreidjen  unö  öie  öod)  jcöem 
offcnftel)t,  öer  mit  empfänglidjer  Seele  fid)  iljr  naljt. 

3.  Dtc  Diditfunft.  töas  öie  D  i  d)  t  u  n  g  Don  öen  übrigen  Künften 
abljebt,  ift  3unäd)ft  iljr  Husörudsmaterial:  öie  S pr ad) e.  BTan 

l)at  öaljcr  öie  Did)tfunft  aud)  fd)led)tl)in  als  „Sprad)funft"  !enn-- 
3eid)nen  tooUen.  3nöeffen  öarf  man  öas  nur,  trjenn  man  fid)  be= 
rou^t  bleibt,  öa^  öie  Sprad)e  nid)t  blo^  ein  motorifd)=a!uftifd)er 

üorgang  ift,  fonöern  öa^  il)rc  £aute  aud)  ettoas  „beöeuten",  öa^ 
eine  ganse  IDelt  oon  Dorftellungen  unö  Begriffen  ebenfalls  3ur 
Sprad)e  geljört.  Hber  aud)  öurd)  l^inroeis  auf  öiefc  iöeellc  Seite 
öer  Sprad)e  ift  öas  IDefen  öer  Did)tung  nod)  nid)t  erfd)öpft.  (Eine 
fprad)lid)  erroetfte  Kette  oon  Dorftellungen  unö  Begriffen  ift  an 
fid)  feinestoegs  Did)tung.  (Es  gel)ört  öa3U,  öa^  öiefe  öie  Präger 
menfd)lid)er  (Erlebniffc  finö,  öa^  fie  aus  (Erlebniffen  entfpringen 
unö  roieöer  (Erlebniffe  toirfen.  Als  (Erlebnis  aber  be3eid)ne  id) 
foTd)e  feelifd)en  Dorgänge,  öie  öas  3d)  nid).t  blo^  intelleftuell 
ftreifen,  fonöern  es  3U  emotionaler  Stellungnal)me  3CDingen.  So= 
rDol)l  üorftellungen  roie  (Beöanfen  unö  (5efd)et)niffe  !önnen  3um 
(Erlebnis  toeröen,  fobalö  nur  öas  ganse  3d)  fie  mit  öem  (5efüt)l 



10    (Einleitung 

ergreift.  (Ein  fpra(f)(id)cs  (Bebilöe  alfo,  bas  joldjc  (Erlebniffe  aus= 
örücft  unö  anöern  3U  Dcrmitteln  oermag,  nennen  coir  ein  Did|t= 
roerf.  ncfjmen  wix  60311  nod]  öic  Beftimmung  öes  ä|tf)ctifd)en,  öic 
toir  oben  fanöcn,  baß  bicfc  (Erlcbni)fe  eigenroertig,  nus  bem  3u' 
fammenljang  bcr  pvattifdjcn  lOelt  loslösbar  fein  follen,  fo  fämcn 
mir  3u  folgcnber  Definition:  Die  Did}tfun|t  umfaßt  alle 
i  e  n  e  (5  e  ft  Q 1 1  u  n  g  e  n ,  b  i  c  m  i  t  f  p  r  a  d]  I  i  d)  c  n  BT  i  1 1  e  I  n  ci  ft  1}  c= 
tifdie  (Erlebniffc  3U  fdiaffen  oermögcn,  bas  tjei^t 
foldie,  bie  möglid)|t  losgelöft  oon  allen  praftifd]cn 
3ir»e(fen  iljrcnlDertinfid}  |elberl>aben.  3nbem  irir  aber 
in  btn  Did)ta)er!en  bie  fprad)lid)C  Derförperung  bes  freien,  von 
3rDerfen  ungcfjcmmten  (Erlebens  feben,  erblirfen  roir  in  il^nen 
ben  reinften  flusbrud  bes  menfd}lid)en  3nnenlebens.  3n  ii)rcT 
Did}tung  cridjließt  fid)  bie  Seele  bes  ein3elncn  TlTenfdjen,  ber  Döt= 

fer,  ber  gefamten  inenfd)f}ei,t.  3n  iljr  geroinnt  fie  „5orm",  b.  l^, 
auf  anbere  roeitertDirfenbe  ©ejtalt.  So  Ijebt  bie  Didjtung  bas  (5c= 
müt,  inbem  fie  iljm  Sprad)e  Ieil)t,  aus  feiner  Dereinfamung  l)cr= 
aus  unb  roirb  baburd)  aud)  3U  einem  getualtigen  fo3ialen  5af= 
tor,  bem  Hrägcr  ber  feelifdien  (Entroidlung,  oon  IHenfd)  3ulllcnfd), 
Don  (Beneration  3U  (Beneration,  oon  Dolf  3U  üolf. 

4.  Bcfon6crc  formen  öcs  bicfjtcrtfdjeii  KunftrooHcns.  IDeldjcr 
Art  bie  bid)terifd)en  (Erlcbniffe  im  ein3elnen  finb,  i|t  nad)  bcr  Be= 
fonberljeit  ber  tDerfe  oerfdjieben.  IDenn  id)  bie  fpätcr  genauer  3U 
crörternbe,  3iemlid}  grobfcl)läd)tige  (Einteilung  ber  Did]tcDerfe  in 
naturaliftifd]e,  ibealiftifdje  unb  romantifdje  l)eran3iel}e,  fo  lie^c 
fid)  ungefäljr  fagen,  ba^  ber  Haturalismus  bas  Alltagsleben 
nur  Derbreitert,  foldje  (Erlebniffe  oermittelt,  bie  qualitatiö 
auf  gleid)er  (Ebene  bleiben  roie  bie  (Befdjcljniffe  bes  gctDÖl)nlid)en 
Dafeins,  nur  burd)  bie  äftt)eti)d}e  (Belöfttjeit  [id)  oon  biefen trennen; 
bie  ibealiftif  d)e  Kunft  bagegen  formt  bie  (Erlebniffe  um,  fud)t 

fie  burd)  flbfonberung  alles  „zufälligen"  3U  Dcrtiefen  unb  3U  läu= 
tern,  il)r  3iel  ift  nid)t  £ebensDerbreiterung,  fonbern  Cebensoer» 
rDefentlid)ung;  tt)äl)renb  bicfe  Kunft  aber  nod)  lebensimmanent 
bleibt,  roill  bie  r  omantif  d)  e  Kunft  bas  £cbcn  überfd)reiten,  roill 
bie  (5rcn3cn  bes  Dafeins  fprengen  unb  ins  ?Iranf3cnbente  Dorbrin= 
gen,  il)r  IDefcn  ift  bal)er  ettoa  als  £eb  enstranf  3enbcn3  3U 
be3cid)nen. 

5.  Der  Begriff  öcs  Stils.  Die  n)iffenfd]aft  bcr  poetif,  ber  biefes 



  Der  Stil   U 
Büdjlein  geiriömet  \\t,  cr[trebt  öle  tf}coreti[d)€  (Erfa[fung 
öer  Did)tfun[t;  unö  3roar  fud)t  fie  forooljil  öas  IDefen  öes  bicf)= 
terifd)en  Sdjaffens  als  aud)  öas  IDefen  öer  öicf)teri[d]ien  lDir  = 
fung,  Dor  allem  aber  öie  Kunftroerfe  311  üerftefjen.  Das 
Kunftmerf  i[t  einerfeits  ein  €r3eugnis  öer  fpontanen  öid)terifd)en 
(Beftaltung,  anöerfeits  beftimmt  3ur  IDirfung  auf  anöere.  Dieje 
Umftänöe  3u[ammen  mit  jenen  befonöeren  Beöingungen,  öie  im 

getDälj'Iten  Stoffe  unö  öem  ITtaterial  öer  Did)tung,  öer  $pracf)e, 
liegen,  ergeben  öas,  töos  man  öie  !ünftlerifcf)e  5orm  öes  Did)t= 
roerfs  oöer  aud),  meift  um  [eine  Ijiftorifdje  oöer  ett)nograp{)if(fjc 
Be|onöerI)eit  aus3uörü(fen,  feinen  Stil  nennt. 

3d]  unterfdjeiöe  öemnad)  oier  oerf djieöenc  U)ur3cln  öer 
f ünftlerif d)en  Soi^TnQcbung,  öes  Stils:  1.  öie  in  öer 
(Eigenart  öes  Kunftfd) Opfers  liegenöen  Beöingungen,  2.  öie  in 
öerBefonöerI)eit  öer  öftljetifdjenDermittlung  unöHuf  nat^mc 
liegenöen  Umftänöe,  3.  öie  öurd)  öas  tDefen  öes  öi(J)terifd)en  (Be  = 
genftanöes  unö  4.  öie  öurd)  öas  IHaterial  öer  Did)tung,  öie 
Sprarfjc,  gegebenen  Beöingtijeiten.  üoUenöung  öes  Stils  ift  nur 
öort  crreid)t,  wo  öiefe  oier  5a?toren  3ur  (Binljeit  gesruungen  finö. 

Datjer  brau(i)t  man  oft  öen  Begriff  „Stil"  im  Sinne  öes  einl)eit  = 
lidjen  Stils  unö  be3eid)net  ein  IDer!,  inöem  jene  (Jinljeit  nidjt  er= 

rci(i)t  i]t,  als  „ftillos".  ̂ uroeilen  oeriöenöet  man  öen  Begriff 
Stil  aud)  als  (Begenfa^  3um  „Haturalismus"  unö  meint  öamit  eine 
ftarfe  Umbilöung  unter  fünftlerifd)en  (Befidjtspunften,  befonöers 
eine  3öealifierung.im  !Iaffi|d)en  Sinne.  (So  gebraud)t  (Boetfje  öen 
Begriff  in  öem  fluffa^  „(£infad)e  Hadjatjmung  öer  llatur,  THanier, 

Stil".)  löür  tDoUen  für  unfere  Sroede  öiefe  üerengerung  öes  Be= 
griffes  nidjt  übernel)men,  fonöern  be3eid)nen  aud)  öen  naturalis^ 
mus  als  einen  Stil,  roeil  aud)  er,  ungead)tet  aller  gegenteiligen  Be= 

ftrebungen,  niemals  „abfoluteHatur",  fonöern  ftets  eine  (roie  3ola 
rid)tig  erfannte)  „öurd)  ein  (Temperament  gefel)ene"  unö  ferner  im 
I^inblid  aufs  (Beniesen  ausgerDäl)lte  unö  !on3entriertenatur  bietet. 

Da^  öiefe  Derfd)ieöcnartigen  Stilfaftoren  nid)t  aus=  unö  gegen= 
einanöer  ftreben,  fonöern  3ur  (Einljeit  3nfammengel)en,  ift  öaöurd) 
beöingt,  öa^  fie  alle  in  öer  Seele  öes  Did)ters  3ufammengefaöt  finö. 
Denn  öer  Did)ter  ift  ni(^t  ollein  öer  Sd)öpfer,  fonöern  aud)  öer  erfte 
unö  tDi.d)tigfte  (Benie^enöe  öes  IDerJes  unö  entnimmt  öal)er  öer 
eignen  Seele  öie  erften  Urteile  über  öie  löirtungsmöglid)feiten 
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[d.ncr  Sdjöpfung.  Hufecröem  jtcfjt  er  mcift  in  feinem  Kontaft  mit 
feinem  Publifum  unb  nimtnt  inftinftio  Rüdfild)t  auf  öcffcn  feelifdje 
Soröerungen.  {Da^  öcr  C'i)te  Did)tcr  barum,  tDcil  er  aufs  flarftc 
6ie  IDIrtung  [einer  Didjtung  abfdjä^t,  tcine  Kon3ef[ionen  an  öie 
nieöcrcn  3n|tintte  öes  publifums  3U  matfjen  braud)t,  fei  in  par> 

cntfjefc  bcmertt.  So  Ijanöelt  nur  öer  „inad)er",  nid]t  ber  Didjtcr.) 
HU'd)  ber  (Begenftanb  roirb  ber  (Einljeit  bes  löerfes  in  ber  Regel 
nid)t  tüibcrftreben,  ba  ja  feine  flusmai)!  burd)  ben  Didjter  bcffen 
per[önlid)cr  flft  3U  [ein  pflegt.  Unb  ebenfo  roirb  fid)  bie  Spradje 
Icid)t  ber  Stilcintjeit  einfügen,  ba  fie  ein  ungetjeuer  gefdimeibiges 
ITTaterial  i[t  unb  legten  (Znbes  jeber  Did]ter  feine  eigne  3nbiDibuaI= 
fpradje  Derroenbet. 

Das  tDort  Stil  toirb  inbeffen  nodj  in  fpe3iellcren  Sufammcn« 
faffungen  gcbraudjt,  je  nad)  ber  Kategorie,  unter  ber  man  ein 
U)erf  ober  eine  fln3at}I  Don  foId]en  betrad)tct.  So  [inb  befonbers 
beliebte  Sufammenfaffungen  biejenigen  nad)  3citlid)en  ober  räum« 
Iid)en  (5emeinfam!eitcn.  3nbem  roir  foldje  (Eigentümlid]feiten  I^er» 
Dorljeben,  bie  bem  IDerfe  einer  beftimmten  (Epod^e  gemeinfam 
finb,  fpred)en  roir  oon  Seitftil.  So  fönnen  toir  Don  Renaiffancc» 
poefie  unb  Barodpoefie  fpred)cn.  dbenfo  fönnen  roir  (Eigentum» 
Iid)fcitcn  betonen,  bie  einem  üolfc  ober  einer  £anbfd)aft  gc= 
meinfam  finb.  So  fönnen  roir  Don  Hationalftil  ober  tanb« 
fd)aftsftil  fpred)en  unb  einen  beutfdjen  ober  fran3Öfi|d)en  ober 
aud)  im  ein3elnen  einen  fd)lefifd)en  ober  fd)aiäbifdven  Stil  unter» 
fd)eiben. 

De>rartiger  Kategorien  gibt  es  un3äf)Uge.  Hur  einige  nod) 
feien  t)ier  genannt.  Befonbers  beliebt  finb  in  neuerer  Seit  3ufam=. 
menftellungen  narf)  ber  Raffe,  toobei  man  jebod)  bei  ber  Unflar« 
fjeit  biefes  Begriffes  rcd)t  im  Dunfeln  tappt.  Rubere  Stiluntcr» 
fdjiebe  ergeben  fid)  nad)  fo3iaIen  (Bruppen.  So  fann  man  einen 

„gelebrten"  Stil  neben  bem  „öolfsftil"  unterfd)eiben;  bie  Sol» 
batenpoefie  Ijat  anbern  (Il)arafter  als  öie  I^anbroerferpocfie.  flilc 
biefe  Spc3ialitile  laffen  fid)  3urüdfüf)rcn  auf  bie  oier  f^auptquellen, 
bie  roir  nad)gcrDiefen  l)aben.  Hel)men  roir  btn  Seitftil !  (Es  ift 
offenbar,  ba\^  l)icr  ber  I)id)terftil  fe{)r  rDid)tig  ift,  ba  gecoiffe  (5e» 
meinfamfeiten  in  £eben,  Bilbung,  (Er3iel)ung  ber  Did)ter,  luie  fic 
fid)  burd)  bie  3ugel)örigfeit  3U  einer  (£pod)e  ergeben,  aud)  für 
it)ien  Stil  oon  größter  Bcbeutung  finb.  Daneben  l)at  jebe  (Epod)c 
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iljrc  bcftimmten  Stoffe,  öie  teils  iljren  befonöeren  Ijiftorifdjen 
unb  fuItureEen  Dertjältniffen  entnommen  finö,  teils  befonöeren 
3ntereffen  entgegcnlommen.  5ei^^ßi^  beoorsugen  öic  ein3elnen 
3eitepod)en  beftimmte  Darftellungsarten.  dinselne  pflegen  ein 
dljcater,  anöere  nid)t.  (Einige  fingen  it)re  Cieöer,  anöere  lefen  fie 
im  Budje.  Hlles  öas  toirft  mit  3ur  flusbilöung  oon  5eitftilen. 
(Ebcnfo  ift  öie  Sprad)ie  tr)id)tig,  öenn  es  ift  offenbar,  ba^  öas  Hlt= 
^ocf)öeutfd)e  gan3  anöere  Stilformen  beöingte  als  öie  Spradjc 
(Boetijes,  So  fönnen  röir  im  Stile  jeöer  €pod)e  alle  oier  (Quellen 
aufßeigen.  Unö  in  gleid^er  lüeife  lä^t  fid)  öas  für  öen  HationaU 
ftil  oöer  jeöe  anöere  Stilgattung  tun. 

6.  Plan  öcr  Untcrfudfung.  Die  aufgezeigte  r)ierfacl)e  l}erfunft 
öer  Stilfaftoren  madje  id)  jum  (Einteilungsprinzip  für  meine  Un= 
terfud)ungen.  3d)  bel)anöle  3unäd)ft  öie  in  öer  per[önliif)feit  öes 
Didjters  unö  öer  feelif(^en  Befonöerljeit  öes  Kunftf djaf f ens 
rourselnöen  Stilgebungsmomente.  Unö  ̂ roar  geljt  mein  13eftreben 
öal)in,  mh^n  öen  für  alles  Kunftfc^affen  bejeidjnenöen  lDefens3Ü= 
gen  aud)  öen  Befonöerljeiten  nad)3ugel)en,  auf  öie  fo  Diele  tiefgrei= 
fenöe  Derfd)ieöenljeiten  öer  Didjtungen  3urücf3ufüt)ren  finö.  3n 
einem  roeiteren  Kapitel  be^anöle  ic^  öann  öen  öid)terifd)en  (Bc  = 
genftanö,  losgelöft  oom  Sd)affenöen,  aber  nunmeljr  in  Be3ie= 
t)ung  ftetjenö  mit  öen(5e  nie  ̂ enöcn.  Unö  ̂ xjoax  fudje  id)  aus  öen 
feelifd)en5oröerungen  öespublifums  tjeraus  ebenfalls  beöeutfame 

^at\a<iim  in  Stof froaljl  unö(5eftoltung  3,u  oerfte^en.  —  Hud)  öen 
öurd)  öieHrt  öerDarbietung  beöingten5ormen  ift  ein  Kapitel 
getDlömet,  unö  3roar  roirö  fid)  oon  öiefem  ®efid)tspuntt  aus  öie 
Qirennung  einer  urfprünglidjen  Urfunft  in  öie  Scoeige  öer  (Epü,  £t)rif 
unö  Dramatif  erflären.  Das  le^te J}aupt!apitel  beljanöelt  öie  Beöeu= 
tungöerSpradje  fürö:eöid)terifd)e5ormgebung.  J)iercoeröcn  öie 
lautlid)e  roie  öie  iöeelle  Seite  öer  Spradje  als  formbilöenöe  5af= 
toren  3U  beljanöeln  fein.  Aus  öiefen  oier  JjauptiDur3eln  toirö  öer 
Stil  aller  Did)tung  oerftänölid)  toeröen,  fo  feltfam  fid)  öie  ein3el= 
ncn  Stilmomente. aud)  oft  Öurd)freu3en.  Hls  flbfd)lu§  toeröc  i(^ 
noc^  einen  rafd)en  Blid  auf  öas  IDertproblem  roerfen  unö  feine 
Stellung  3U  meiner  pft)d)ologifd)en  Betrad)tungsrDeife  flarlegen. 

T.  ntotcrlal  unö  HTctljoöc.  Das  XUaterial  für  unfere  Untere 
fud)ungen  ftellen  in  erfter  £inie  öie  Did)tungen  felber,  öie  öem 
Qnalr)fierenöen  Blid  meift  cinöeutig  öie  pft)d)ologif(^c  Dertt)ur« 
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jclung  ifjres  Stils  cntljüllcn.  3n  3tDeitcr  £inic  geben  Selbjt  = 
3cugniffe  6er  Didjter  toic  Ö€r  Kunftgcniejjcnöen  reid)cn  fluf= 
fd]Iuß  über  unfcre  Probleme.  Soldje  3cugniffe  finöen  fid)  befon= 
bers  in  Scibftbiograpljien,  Briefen,  (Be[präd}en.  (Jrft  in  brittcr 
£inie  finb  ti>eoretifd)e  (Erörterungen  3U  Dcriuenöen,  bie 
nur  mit  oiel  tritifdjer  Dorfidjt  bcnut5bar  [inö.  (Js  getjt  mit  bcn 
fünftleri|d)cn  Programmen  toie  mit  btn  politifdjen:  fic  rücfen  gern 
Unroefentlidjes  in  öen  Doröergrunb  unö  üerfd^roetgen  meijt  unbe= 
ttiußt  öie  tieferen  Strömungen.  Die  meiften  literarifdjen  ITtanifcfte 
finb  ein  gan3  ungcnügenber  flusörucf  öer  Iiterarifd)en  BetDegun= 
gen,  bie  fie  oertreten.  (Es  roirb  bie  Hufgabe  ber  pft}d)o.Iogifd)cn 
Hnah^fe  fein,  I)inter  IDorten  unb  (Iljeorien  ftets  bie  tüirflidjen  fceli= 
fd)en  Hntriebe  unb  Bebingungen  3U  entljüllen. 

Denn  eine  poetif  foU  nidjt  blof3  eine  Klaffififation  Don  Stilmit= 
teln  fein,  fonbern  mu^  biefe  pfi}d)oIogifd)  oerftänblid) 

madjen.  I}ierin  'liegt  bas  f)aupt3iel  biefer  Unterfudjungen.  Das 
aber  fann  nid)t  erreid)t  roerben,  roenn  man  nur  eine  ein3elne  £i= 
teratur  ober  einige  natjDerroanbte  £iteraturen  bcrüc!fid)tigt,  es 
muffen  roomöglid}  alle  Did)tungsformen,  aud)  fcljr  entlegene, 
I)erange3ogen  roerben,  ja  gerabe  bie  p  r  i  m  i  t  i  ü  e  n  Did)tungcn  ber 
ItaturDÖIfer  geben  oft  bie  tieffte  (Erfenntnis  über  bie  €ntftcl)ung 
bid)terifd)er  Kunftformen.  Des  roeiteren  geljt  es  nid)t  an,  bie  Did)= 
tung  als  ifolierte  2!atfad)C  3U  betrad)ten;  man  mu{3  ftets  bemüt)t 
fein,  fic  im  3uf ammentjang  mit  b^n  übrigen  K ünft cn 
3u  feljen.  Denn  roie  fic  einer  (Bemeinfamfcit  mit  (ran3,  llTufif  unb 
ITTimif  errDad)fen  ift,  fo  ift  aud)  fpätcrfjin  bie  Be3iel)ung  3U  biefen 
Sd)rDcfterfünften  nie  gan3  3erriffen,  unb  oiele  itjrer  5oi^nten  finb 
nur  aus  biefen  Be3iel)ungen  3U  oerftetjen. 

IDenn  man  befjauptet  l}at,  es  muffe  jeber  pfr]d)oIogifd)cn  Kunft» 
betrad)tung  eine  normatioe  Dorausgetjen,  ba  al(e  pfi]d]ologifd)C 

5orfd)ung  ben  Begriff  bes  tücrtes  Dorausfe^e,  fo  ift  bas  irrig.  (Be= 
roi^  fe^cn  roir  ben  Begriff  bts  IDertes  Doraus,  aber  aud)  biefen 
nur  als  (Erf  at)ru  ngs  tatfad)e,  nid)t  als  fpefulatioe  5orbcrung. 
3d)  fammle  aus  möglid)ft  toeitem  Bereid^e  alle  tünftlerifdjcn  (Bc* 
bilbe,  bie  als  IDerte  gegolten  l)aben,  unb  fud)e  3U  ergrünben, 

tD  a  r  u  m  bas  gefd)al).  Dabei  ergibt  fid)  unabroeislid),  baf^  bie  IDert» 
tt)ir!ung  nid)t  eine  einl)eitlid)c,  fonbern  au^erorbentlid)  mannig» 
faltige  Bebingtl)cit  l)at.   (Ein  äftt)etifd)er  IDert  ift  uns  alfo  nid)t 
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baöurd)  crroiefen,  ba^  er  irgenö^iner  fpeJuIatio  foTiftruicrtenHorm 
cntfpri(f)t,  fonöern  Darum,  CDeit  er  äftl)etifd)e  IDirfungen  üon 
Dauer  unö  größerer  Husbreitung  gezeitigt  ̂ at.  Da^  fid)  öiefe 
lüertroirfung  nidjt  aus  einem  einljeitlid^^n  Prin3ip  ableiten  unö 
über  einen  ein3igen  £€i[ten  fdjuftern  lä^t,  ift  ein  pofiliDes  (Ergeb= 
nis  öiefer  pft]d)oIogifd)en  Betrad)tung.  Denn  öic  P[r)d)ologie,  roie 
id)  fie  faffe,  fud)t  nidjt  blo^  jene  Seelenoorgönge  3U  oerfteljen, 
öie  allen  ITTenfdjen  in  gleidjer  IDeife  3ugel)ören,  [ie  bead)tet  ge= 
raöe  öie  großen  Der[d)ieÖ€n{)eiten  3roifd)en  3nt)iDi5uen, 
Döüern  unö  Seiten.  Das  ijt  öas  IDefen  öer  neueröings  fo  eifrig 

gepflegten "öifferentiellen  ITIetljoöe  öer  Pft]d)ologie,  öer  id) 
mid)  tjier  Dor  allem  beöiene.  Sie  oerfudjt  jeöe  fünftlerifd)e  (£r[d)ei= 
nung  aus  iljren  eigenen  £ebensbeöingungen  3U  oerfteljen,  nid)t 
aber  alle  an  einem  angeblidj  abfoluten  ÜTa^ftab  3U  meffen  unö 

öanad)  3enfuren  3U  erteilen.  (Ein  „normatioes"  Derfaljren  mag 
fid)  großartiger  unö  beöeutenöer  oorfommen:  IDiffenfdjaft  im  tjier 
crftrebtcn  Sinne  jeöod)  toill  nic^t  patljetifdje  (Bcbäröe,  fonöern 
Sad)lid)!eit. 

L  Der  Didjter  uuö  jciit  Stil. 
\.  flngeitteinc  dljaroftcriftif  öcs  Didjtcrs.  XDer  ift  ein  Did]ter? 

Sid)er  nid)t  jeöer,  öem  ein  Derslein  gelang  in  einer  gebilöeten( 
Sprad}e !  Unö  öod)  ift  eine  (Brense  fd)U)er  3U  3iel)en.  IDir  glauben 
I^cutc  nid)t  mef)r,  öa^  öem  Did)ter  eine  befonöere,  nur  il^m  eigene, 
göttlid)e  (Babe  gecDoröen  fei;  aud)  leljrt  öie  Pfi]d)ologie,  öaß  öie 
Didjtergabe  nldjt  ein  befonöerer  Sinn  neben  öen  geu3Öt)nlid)en 
fcelifd)cn  Hnlagen  ift.  IDir  toiffen  aus  öem  Stuöium  öes  £ebens 
unö  öer  lOerfe  großer  Did)ter,  öaß  öie  fd)öpferifd)e  Dcranlagung 
eine  befonöere  Steigerung  normaler  5unftionen  ift,  öaß  nur  ein 
(Braöunterfd}ieö,  fein  IDef  ensunt€rfd)ieö  beftel)t  3roifd)en  Did)= 
tcr  unö  nid)töid)ter.  löas  öie  llnterfd)eiöung  außeröem  erfd)rocrt, 
ift,  öaß  nidjt  einmal  befonöere  tedjnifdje  5ei^tig!eit  roie  bei 
lilufüer  oöer  TITaler  nötig  ift.  Die  I}anöl)abung  öer  Spradje,  öes 
flusörudsmittels  öer  Did)ter,  ift  bis  3U  getoiffem  (Braöe  aud^ 
öem  nid)töid)ter  möglid).  (Eed)nifd)e  Dinge  finö  in  öer  Poefic 
nid}t  fo  entfd]eiöenö  roie  in  anöern  Künften.  (Es  raäre  unmöglid), 
eine  5uge  üoUer  tedjnifdjer  THängel  als  großes  Künftiger!  3U  mer- 
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tcn;  in  öcr  Did)tfunft  3cigen  oft  IDcrfc  allcrcrftcn  Ranges  auf= 
fallcnöß  tecf)ni[d)e  Sd)a)äd).cn. 

Das  IDcfcn  öes  üid}tcis  liegt  nidjt  in  öem,  tDoöurd)  er  fid)  oon 
anöcrn  untcrfd),ei6et,  nein  geraöe  öarin,  ba^  er  allem IHenfd)» 
Udycn  im  3nnerften  Derroanöt  ift,  ba^  er  ÜTeufd)  im  tDciteftcn  un6 
ticfjten  Sinne  ift,  ja  baö  er  öaöurd),  ba^  er  öie  allen  oerlieljene 
Säbigfeit  5es  flusörucEs  in  befonöerem  (Brabc  befi^t,  öer  reprä^ 
fcntatioe  TRenfci)  toirb.  Unb  eh^n  öer  Umftanö,  ba^  er  bie  glci= 

dlk^n  drlcbniffe  toie  alle  unö  bie  gleidjen  flusörudsformen  l)at,  be= 
bingt  aud)  öie  lTtögIid)tcit  eines  Derftönbniffes.  „£äg'  nidjt  in 
uns  bes  (Bottes  eigne  Kraft,  roic  fönnt'  uns  (Böttlidj'es  ent3Üden !" 

Die  (Eatfäd^Ud)!eit  eines  Did^tertums  ift  objcftio  nid)t  burtf^ 
tlinifd)en  Befunb  feft3uftellen,  fonbern  bas,  roas  in  ber  (5eiftes= 
g€fd)id)tc  einselne  ITIenfdjen  als  Didjter  tjerausgeljoben  Ijat,  ift  öie 
IDirfung  iljrer  tDerfe.  Diefe  IDir!ung  fann  auf  fel}r  ocrfdjiebenc 
feelifdje  Anlagen  öes  Did)ters  3urüdgel)en,  Anlagen,  öie  jeöod^ 
ftets  nur  graöroeife  Steigerungen  allgemein  mcnfd)Iid)er  S^nh 
tionen  finö.  Die  6efd)id)te  3eigt,  öa^  öas  TRittelalter  gan3  anöerc 
(Eigenfd)aften  com  Did)ter  foröerte  als  roir  in  öcr  Seit  öes  „CEj« 

preffionismus",  öa^  es  nid)t  Küljnijeit  unb  (Driginalität  berptj'an^ 
tafie,  fonbern  „IDatjrtjaftigfeit"  unb  formale  Korreft{}eit  Don  itjm 
l^eifd)te,  unö  öie  Anlagen,  öie  feiner3eit  ®pi^  als  großen  Didjter 
crfd)einen  liefen,  finö  gan3  anöere  als  öie,  öie  Sola  3U  feinem  Ruijm 
Derljolfen  Ijaben.  (Es  ift  unljiftorifd)  unö  unpl)ilofopl)ifd)  geöadjt, 
tDcnn  man  öie  eigene  Anfdjauung  als  öie  ma^gebcnöe  nimmt  unö 
bie  lüertungen  anöerer  Seiten  oon  oben  l)erab  abtut.  Dermeiöet 
man  öas,  fo  roirö  man  fagen  muffen,  öer  ift  ein  Did)ter,  öcr 
einem  roeiteren  Krcife  fprad)fünftlerifd)e  löertc  3U  geben  Der= 
mod)tc.  IDeldjen  feelifdjen  5oröcrungen  öiefe  IDerte  genug  taten, 
ift  öaneben  eine  fefunöärc  5^09^^  roenn  aud)  geraöe  fic  öie  inter* 
cffanteften  pft)d)oIogifd)en  Probleme  aufgibt,  öa  fie  nur  aus  öer 
fcelifd)en  Befonöerljcit  öer  roertfe^enöen  üölfer  oöcr  Seiten  3U  be= 
antroorten  ift. 

2.  Die  Hippen  öcr  Dfdjtcr.  Die  IDirfung  öes  Did)tcrs,  öie  roir 
Dorläufig  als  cntfd)eiöenö  für  fein  IDefcn  annaljmen,  liegt  alfo 
nid)t  in  feiner  Abfonöerlidjteit,  fonöern  feiner  rcpräfentati» 
Dcn  Beöeutung.  Der  Did)ter  rcpröfcntiert  öie  lTTcnfd)l)eit  im  all- 

gemeinen unö  feinen  engeren  ([t)pus  im  befonöercn.   Denn  öie 
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HTenf(^en  finö  ja  nUf^t  g(eid),  fonöcrn  3erfaIIen  in  öle  mannigfal= 
tigften  iEi]penfrei[e,  öeren  jeöer  einen  Repräfentanten  aud)  [ür 
feine  Befonberljeit  braud)t.  So  crflärt  [\^  öie  gro^e  rHannigfaI= 

tigfeit  öer  Did)ter.  ds  gibt  ftreng  genommen  „öen"  Di<f)ter  [c 
roenig,  roie  es  „öen"  ITIenfdjen  gibt.  Das  [inö  blaffe  Hbftraftionen; 
n)irfli(^  lebcnöig  ift  nur  öie  bunte  UTannigfaltigfeit.  (Es  gibt  3iem= 
lidj  ebenfoniel  Dici]tertt]pen,  roie  es  lUcnfdjentnpen  gibt;  öenn  ie= 
öer  2t)pus  entcDÜelt  aus  fid)  feine  öid)terif(f)en  Spredjer. 

tDir  roeröen  alfo  öem  gan3en  Umfreis  öer  datfadjen  am  beften 
gered)t  roeröen,  roenn  roir  eine  möglicf)ft  üoUftänöige  Hberfid)t 
menfd)Iid}er  (Erjpen  unfcrer  Unterfudjung  3ugrunöe  legen, 
IDer  jeöod)  toeiß,  roie  roenig  Sidjeres  öie  tjeutige  Pfr^djologie  in 
öiefer  ̂ infidjt  feftgelegt  I^at,  roirö  einfetten,  öaß  mx  uns  einen 
lüeg  in  roenig  gelidjtetem  Didid)t  fud)€n  muffen. 

Denn  öer  menfd)lid)en  H^tjpen  gibt  es  unsäijlige,  je  nad)  öem 
(Befid)tspunft,  öer  für  öie  Suorönung  geroäl^It  roirö.  Um  mid)  nid)t 
ins  (5ren3enlofe  3U  oerlieren,  toeröe  id)  eine  Hn3al]l  oon  (5runö  = 
t^P^n  3U  ermitteln  fudjen,  öeren  Kombination  unö  Kreu3ung 
öann  öie  anöeren  fompiejeren  ITtjpen  ergeben.  Unö  3rDar  öefiniere 
id)  mit  öer  gegentoörtigen  öifferentiellen  Pftjdjologie  öen  Qii^pus 
als  „Dorcoalttnöe  Dispofition,  öie  einer  (Bruppe  oon  lTTenfd)€n  in 
Dergleid)barer  IDeife  3ufommt,  ot)ne  öa^  öiefe  (Bruppe  oon  lKen= 
fdien  einöeutig  unö  allfeitig  gegen  anöere  (Bruppen  abgegrenjt 

tDÖre".  (löilliam  Stern.)  Daöurd),  öa^  id)  nadi  öem  ilbertoiegen 
einer  ein3igen  Dorroaltenöen  feelifdjen  Bcfd)affenl)eit  (It)pen  t)er= 
ausarbeite,  t)offe  id),  in  öer  (Tat  jene  (Brunött)pen  3U  ermitteln,  öie 
H)eiterl)in  eine  flnali)fe  aud)  öer  fompleyeren  <Lx}pzn  ermöglid)en. 
(Erfd)Iie^!t  eine  foId)c  JLvipit  aud)  nid)t  öie  legten,  irrationalen 
(liefen  öer  öid)terifd)en  Perfönlid)feiten,  fo  fann  fie  öoc^  Öa3u  öie= 
nen,  rDid)tige  i)iftorifd)e  Dariabilitöten  3U  Derftel)en  unö  öie  5üüe 
öer  (Irfd)einungen  3U  orönen  unö  3ufammen3ufaffen. 

3.  (trlcbnis=  unö  Husörucfsföljigfeit.  Sud)en  roir  3U  ergrünöen, 
tDorin  jener  (Brunöunterfd)ieö  öer  Did)terbegabung  oom  Durd)= 
fd)nittsmenfd)entum  berul)t,  fo  finöen  toir  als  allgemeinfte  (Iat= 
fad)en  eincrfeits  öie  5äl)igfeit  befonöers  intenfioen  (Erlebens 
unö  anöerfeits  öie  5äl)ig!eit,  öas  (Erlebte  in  befonöers  einöru(fs= 

ooUer  5o^"^  aus3uörüden.  (Es  finö  alfo  beiöe  Jjauptfeiten  öer 
Seele,  öie  Reseptioitöt  unö  öie  flhioität,  gefteigert.   flUeröings 

anu©  460:  müller.5retenfcls,  Poctit.    2.  flufl.  2 
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jinö  nid)t  bei  allen  Did)tcrn  beiöe  5äl)igf€itcn  in  glcid)cv  IDcife 
ausgebilöct.  Hur  bk  gan3  überragcnöen  (Benies  oercinigen  beiöcs 
in  f^rmonifd)ev  DoUenöung.  Diele  (5ei[tcr  nieöeren  6raöes  [in6 
bereits  öurd)  eine  öer  bciöen  5äf)igfeiten,  fei  es  öie  befonöeren  (Er= 
lebens,  [ei  es  6ie  gecoanöten  Husörutfs  3um  Rang  von  Did)tern 
gelangt. 

5reilid),  roas  Ijei^t  gefteigcrtc  (Erlebnisfäljigteit?  tDir  antu)or= 
tcn:  3unäd)ft  gefteigerte  dmotionalität,  crl)öt)tc  (BefüI)Is= 
refonan3.  3n  öer  tEat  pflegt  man  öiefe  aud)  in  6er  oolfstümlic^cn 
ITIeinung  öen  Did)tern  allgemein  3U3u[pred)en.  (Es  ift  jene  3n= 
tenfität  bes  (Erlebens,  öas  fid)  oft  3um  (Erleiöen  fteigert,  jene  „(babi 

bes  £eiös",  öie  3b[ens  Sfalöe  (in  btn  „Kronprätenöenten")  als 
Quelle  feiner  £ieber  nennt.  Unö  ̂ wax  pffegt  fid)  biefe  5äf)igteit  in= 
tenfioften  Erlebens  unb  drleibcns  nidjt  nur  auf  drlebniffe  bcr 
eigenen  Pcr)önlid)feit  3u  erftreden,  fie  beljnt  fid)  aus  auf  frembes, 
bloö  in  ber  üorftcllung  ergriffenes  (Erleben.  —  Daoon  inbeffen  fpätcr. 

Alle  anberen  (Erlebnisarten,  fo  rDid)tig  fie  im  ein3elncn  für  ben 
n!t}pus  bes  Did)ters  fein  mögen,  er[d)einen  nur  als  flbl)ängige  jener 
eri)öl)ten  (Emotionalitüt.  (Ein  lUenfd)  mag  trefflid)  beobad)ten,  er 
mag  überrafd}enbfte  DorfteUungsoerfnüpfungen  ausfpinnen,  er 
mag  bli^enbfte  (Bebauten  fd)mie5en:  bid)terifd)en  lüert  erl)ält  alles 
bas  crft,  roenn  es  üon  ber  IDärme  bes  6efül)ls  burd)glül)t  ift,  roenn 
es  geboren  ift  aus  ben  emotionalen  (Tiefen  ber  Seele.  Dorftellungen 
unb  (Bebanten  finb  loslösbar  Dom  3d),  in  b^n  (Befül)len  erft  fprid)t 
bas  26:1  felber. 

5reilid)  bie  5äl)igteit  certieften  (Erlebens  allein  mad)t  nod)  nid)t 
ben  Did)ter,  es  gel)ört  aud)  bie  5äl)igfcit  ba3u,  bicfem  (Erleben 
einen  Husbrucf  3U  üeri\i)affen,  ber  anbcrn  ein  nad)crle  = 
ben  ermöglid)t.  lOer  bas  nid)t  l)at,  mag  3U  ben  „Stummen  bes 

f^immels"  gel)ören,  oon  benen  jlean  Paul  fprid)t;  erft  ber,  bem 
ein  (Bott  3U  fagen  gab,  roas  er  leibet,  ift  ein  Diti)ter.  Diefes  „Sa= 

gen"  umfaßt  jebod)  nid)t  blo^  bie  fprad)lid)e  flufjerung,  nein  jen« 
feits  baoon  bie  gan3e  IDelt  ber  bid)terifd)en  Si)mbolit,  bie  burd^ 
bie  Sprad)e  oermittelt  roirb. 

Denn  ber  fprad)lid)C  flusbrud  i|t  nur  ein  Seil  einer  rociteren 
tnöglidjteit,  bie  ber  Did)tcr  meiftern  mu^,  ber  5äl)igtcit,  abäquatc 

„St)mbole"  für  fein  (Erleben  3U  finben.  Das  lOort  als  a{u[tifd)cs 
pi)änomen  ift  nid)t  allein  flusbrud  bes  (Erlebens,  aud)  bie  gan3C 
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IDelt  öeffen,  was  bas  XDoxi  beöeutet,  !ann  HusörucE  öer  Seele  fein. 
Unö  [o  getoi^  öer  reine  £auttt)ert  5er  IDorte  aud)  für  fid)  fr)mboIi= 
fid]er  flusörud  innerer  (Erlebniffe  3U  iceröen  oermag,  fo  geroi^  mu^ 
aud)  5er  Sinn  5er  IDorte  l)in3utreten.  Daöurd),  öa^  5ie  IDorte 
lUenfd^en  geftalten,  £an5fd)aften  Dor3aubern,  (Befdjcljniffe  fid)  ah- 
rollen  laffen,  5aöurid)  crft  ir)er5en  fie  Q^röger  jener  Sr]mboli!,  öie 
bas  innerste  IDefen  öer  Did)tung  ausmad)t. 

4.  Die  SnntboUt  öcs  Ocfüfjls.  Diefe  5ät]igfeit  öer  St)mboI  = 
finöung  un5  St)mboIfid)öpfung  ift  eine  5er  iDid)tigften 
(Eigenljeiten  5er  öid)terifd)cn  Begabung.  Sie  crfor5ert  eine  ctroas 
ein5ringenöere  Betraidjtung.  (Es  befteljen  nömlidj  geroiffe  „Der= 

toanötfdjaften"  sroifdjen  (Befüfjlen  unö  gegenftönölidjen  3nl)alten, 
mos  fid)  im  ciußelnen  $a\l  nidjt  immer  auf  „Urfai^en"  3urü(f= 
fül)ren  lä^t.  Da^  getoiffe  tierifd)e  5oi'iTten  unfern  (EM  oöer  unfere 
5urd)t  eriDeden,  öa^  roir  geroiffe  menfd)Iid}e  So^'T^en  fdjön,  ari' 
öere  l)ä^lid)  finöen,  ba^  getoiffe  roeiblidje  (Eigenfdjoften  fejuell  er= 
regen,  alles  öas  finö  foUije  (Eatfad)en  öer  Derroanötfdjaft  3rDifd)en 
©efüljl  unö  (Begenftanö.  Diefe  DertDanötfd)aft  3eigt  fid)  nun  nid)t 
blo^  öort,  roo  ein  fonfreter  (Begenftanö  ein  (Befüf)l  auslöft,  nein 

aud)  im  (Befnt)l  als  fold)em  ftedt  eine  „(Begenftanösbeftimmtl)eit", 
öie  fid)  öarin  äußert,  ba^  bas  erregte  (Befül)l  aööquate  (5egen= 
ftönöe  f  d)aff  t,  too  fie  ni(^t  oorbanöen  finö.  Der  ängftlid)e  fiet)t 
im  näd)tlid)en  XDalöe  überall  (Befaljren  unö  (Befpenfter,  aud)  too 
feine  finö ;  öer  gef d)led)tlid)  (Erregte  fiel)t  l}elena  in  jeöem  lOeibc 
oöer  erfd)üfft  fid)  pi)antafiebilöer,  öie  feinem  (Befüt)l  genugtun. 
Befonöers  im  Hlraume  gebiert  fid)  in  öiefer  IDeife  öas  (Befül)l  felber 

feine  (Begenftänöe.  Diefe  „gefül)lsüerroanöten"  (Begenftänöe  nenne 
id)  Snmbole.  S^^^ilid)  !ann  öiefe  Derroanötfdjaft  oft  redjt  entfernt 
fein.  (Es  braud)t  nid)t  blo^  öer  (Begenftanö  öes  6efül)ls  als  foId)er 
3U  fein,  aud)  Dinge,  öie  nur  in  oager  äl)nltd)teits=  oöer  Berül)= 
rungsaffo3iation  öamit  ftel)en,  fönnen  Sr)mbolroert  erl)alten.  Das 
Kleiö  oöer  öer  Ring  öer  (Beliebten,  ein  (Drt,  an  öem  fie  getoeilt  liat, 
ein  Bilö  oon  il)r  fönnen  öem  (Befüljl  als  oertDanöter  (Begenftanö, 
als  $t)mbol  erfif)einen.  Blan  mu^  in  öer  (Befül)lslel)re  energifc^ 
mit  öer  engen  älteren  (Eljeorie  bredjen,  roonad)  öie  (Befüfjle  nid)ts 
als  djarafterlofe  £uft=  oöer  Unluftfd)atten  öer  allesbet)errfd)enöen 

„üorftellungen"  fein  foUen.  Die  (Befül)le,  öie  mit  öem  lDillens= 
leben  in  cngfter,  I)ier  nidjt  3U  erörternöer  Derbinöung  fteljen, 

2* 
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bilöen  in  lDat)il)eit  eine  unenMiidjc  UTannigfaltigfcit  Don  fecli» 
[d)en  Regungen,  öie  als  unterfdjeiöenö  djaiafteiifieite,  roenn  aud) 
bumpfe  Beftiminttjeiten  mirtiam  [inb,  3ur  ooUen  Klartjeit  im  Be= 

iDUBtfein  jeöod)  eiit  gelangen,  roenn  fie  fid)  an  einen  „(Begenftanö" 
als  it)r  fpe3ifiiii)es  Si^mbol  an[d)lie^en. 

Der  Didjteu  nun  Ijat  öie  5äi}igte'it  öcr  St)mboIfinbung  unö 

Si]mboIj'd)öpfung  in  befonöers  Ijoljcm  (Brabc.  Sein  6efül}l  ift  tief 
cmpfönglid)  für  foldje  „üertDanbtfd)aften",  3umal  er  ja  an  fidj 
befonbers  erregbar  ift.  3nbcm  er  [oldje  Snmbole  für  fein  (Befülji 
in  fpraid)Iid)en  Husbrucf  bringt,  ber  auf  anbere  THenfdjen  fein 
(Erleben  überträgt,  bidjtet  er. 

(Es  fei  jebod)  betont,  ba^  bie  5äl?igfeit  ber  5inbung  unb  Sd)öp= 
fung  Don  Stjmbolen  beim  Did)ter  nur  eine  Steigerung  allgemein 
men|if)lid)cr  5äl?igfeiten  ift,  unb  bie  löirfung  ber  Did)tungen  he^ 
rul)t  ja  aud)  barauf,  ba^  anbere  Illcn)d)en  bie  Dom  I)id)ter  aus» 
gefpro>d)ene  St^mbplif  oerfteljen.  flm  reinftcn  tritt  bie  Si}mbol= 
)d)öpfung  im  Sdjlaf träum  Ijerüor,  roo  fie  fid)  l)emmungslos 
entfaltet;  bo4)  aud)  I^albtraum  unb  U) ad) träum  arbeiten  in 
gleid)er  TDeife.  Die  moberne  Pfi)d)oanalnfe,  bie  freilid)  oft  fel)r 
fritülos  unb  von  einfeitigen  Dorausfe^ungen  bel)errfd)t  il)re 
Sd)lü)fe  3iel)t,  l)at  im  Prin3ip  biefe  (Eigenart  bcs  H^raumes  rid)tig 
ertannt,  roenn  fie  bie  3nl)alte  bes  Uraumes  als  Deranfd)aulid)un= 
gen,  perfonifüationen  unb  Dramatifierungen  oon  (5efül)len  faßt. 
Die  oft  gan3  unbcmu^ten  lDünfd)e  unb  Befürd)tungen  ber  Seele 
!ommen  in  mannigfad)er  Dcrfleibung,  3U  benen  il)nen  zben  il)re 

„üerroanbtfd)aft"  mit  allerlei  gegen)tänölid)en  3nl)alten  oerbilft, 
in  bie  f}elle  bes  Berou^tfeins,  loenn  ber  Sd)laf  bie  5effeln  löft,  bie 
fie  fonft  in  Sd)ranfeh  l)alten.  So  fül)ren  fie  auf  ber  Bül)nc  bes 
Traumes  il)re  bunten  fi)mbolifd)en  Sd)atten[piele  auf,  roorin  fi^ 
bas  (5efüt)l  (Erfüllung  oorgaufelt. 

flud)  bie  Sd)öpfungen  ber  Did)tcr  finb  fold)e  (Befül)l5träume, 
foldie  perfonififationen  unb  Dramatifierungen  latenter  U)ünfd)e, 
flngfte  unb  Scl)n)üd)te,  toorin  fie  bie  IDirtlidjfeit,  bie  niemals  gan3 
genügt,  ergän3en  unb  oerflären.  Die  Dertoanbtfd)aft  bes  Did)tens 
mit  bem  Qlräumen  ift  aud)  oon  Did)tern  fclber  an  taufenb  Stellen 
ausgeipro-d)cn  roorben,  unb  bie  pfr)d)ologifd)e  Begrünbung  biefer 
Dern)anbtfd)aft  liegt  eben  barin,  ba^  ̂ raum  loie  Did)tung  fi)mbol= 
I)afte  (Befül)lserfüllungen  finb. 
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Die  Beöcutung  öes  (Erleb rtiff  es  für  öen  Didjter,  öie  in  neuer 
3eit  oft  erörtert  roiuröe,  [teilt  \ii}  unter  öiefen  (5efid)tspunften  als 
eine  doppelte  bat :  öas  (Erlebnis  gibt  öen  emotionalen  fl n|t  o  ̂  3um 

Sd)a'ffen,  liefert  aber  aud)  Dielfad)  öas  ITtaterial  für  öie  Sr)m= 
bolif.  3nöem  öer  3nl)alt  öes  äußeren  (Erlebens  oon  allem  3ufäIIi= 
gen  unö  Störenöen  geläutert  roirö,  toirö  es  für  öen  Dicfjter  felbft 
31U  einem,  feinem  (Bcfüfjle  notf)  aöäquateren  3nnenerlebnis  unö  als 

foId)es  toirft  es,  bei  3'ureid)enöer  (Beftaltung,  aud)  roeiter  auf 
anöere. 

5.  Der  3tDongs=  un6  Bcfrciungsdjoroftcr  öes  Dtcijtcns.  Die 
Steigerung  öes  emotionalen  (Erlebens  unö  feiner  $t)mbonf  tritt 
bei  D'dfjtern  md)t  rcie  beim  getDÖl)nIi(f)en  TITenfdjen  in  feinen 
(Träumereien  als  3eitDertreib  oöer  Spielerei  auf,  fonöern  als 
Stoang,  als  innere  Hotroenöigfeit.  Das  ditn  gilt  als  öas  Kenn» 
3eid)en  öes  ed)ten  Di)d)ters,  öa^  er  gar  nicf)t  anöers  fann,  öa^  öas 
Dlcf)ten,  öas  ̂ ei^t  öie  Sdjaffung  oon  ft}mboIf)aften  Husgeftaltun= 
gen  feines  (5efüt)lslebens,  als  öas  tDefen  feiner  perfönlid)feit  er= 
f;d)eint.  Das,  roas  anöere  nur  in  oerlorenen  Stunöen  öes  Sid)get)en= 
laffens  treiben,  ift  il)m  Ijeiligfte  Hufgabe  feines  Cebens,  cdoju  er 

öie  innerfte  Hötigiing  oerfpürt.  Di(.f)ter  „roirö"  man  nidjt,  roie 
man  Hpotljefer  oöer  3af)nar3t  roirö,  Did)ter  ift  man. 

5rei[i.d)  t)at  öie  Stjmbolfinöung  für  öie  inneren  (Erlebniffe  nod| 
eine  loeitere  5oIge,  öie  im  Kompley  öes  öid)tcrifd)en  Sdjaffens  nid)t' 
überfeinen  roeröen  öarf :  inöem  nämlid)  öer  Did)ter  fein  (Erleben  in 
Si}ml)olen  objeftiDiert  unö  ausgeftaltet,  befreit  er  fid)  auc^  oon 
öem  inneren  Drang,  fd)afft  fid)  (Entfpannungen  öer  feclifdjen  (Er= 
regtljeit.  Hud)  öiefe  Umfe^ung  öer  pft]d)ifd)en  f}od^fpannung  in 
flftioität  mit  öer  tDirhing  einer  Befreiung  ift  nid)t  blo^  öem  Did)= 

ter,  fonöern  in  einfad)eren  Soi'nten  aud)  öem  geroötjnlidjen  ITten= 
fdjen  eigen.  XDas  öiefem  fein  3^i^3ßi^  oö^i^  f^i"  KIageftöf]nen  be= 
öeutet,  ift  in  üollfommenerer  5o^i^  öem  Did)ter  fein  £ieö.  (Es  ift 
eine  flbrea!tion,  öie  für  feine  feelifdje  (Erljaltung  notrocnöig  ift, 
aber  eine  foldjc,  in  öer  3ugleid)  feine  gan3e  Perfönlid)feit  ficf)  aus= 
roirft.  Hud)  tjicr  liegt  ein  (5raöunter[d)ieö  Dor:  öie  Klage  öes  ge= 
rDÖl)nIid)en  Tltenfc^en  ift  öumpf  unö  geftaltlos,  öie  Klage  öes  Did)= 
ters  fpiegelt  ein  roeites  unö  reidjcs  3nnenleben  unö  lä^t  in  flb=' 

grünöe  unö  Häd)te  fdjauen,  aus  öencn  öod)  au(^  öie  Cid^ter  bei* 
(Eröftung  blinfcn. 
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6.  Die  ©cftaltung.  Die  Sd)öpfung  bcs  Diesters  Iiat  jcbod)  aufeer 

öcr  inl)iDi^ucIIen  Seite  nod)  eine  3a)eitc,  eine  ("0310(6.  Sic  i[t  nid)t 
blo^  inbioiöuelle  Befreiung,  fonöern  aud)  (Beftaltung  für  an  = 
öere.  flud)  öiefe  fo3iaIe  Seite  fehlt  öem  gctDÖtjnlidjen  flusörucE 
feelifd)er  Stimmungen  nid]t.  flud)  öer  3iid)3er  oöer  öie  Klage  6es 
flUtagsmenidien  coollcn  nid)t  blo^  öie  Seele  cntfpannen,  fie  rroUen 
fid)  Qud)  oerftänblid)  mad)en  unö  paffen  fid)  öafjer  geroiffen  Kon= 
Dcntionen  an.  Beim  Diditer  ift  bies  Beftreben,  feinem  Husbrucf 

eine  allgemein  toirffame  5oi"iti  3U  geben,  in  nod)  l)öl)crem  (Brabc 
Dorf)anben.  (Er  begnügt  fid)  nid)t  mit  bcm  nödjftliegenben,  fonbern 
fud)t  nad)  bem  abäquateften  flusbrucf,  ber  aber  3ug[eid)  audj  auf 
anbcre  ben  ftärtften  (Einbrud  mad)t.  3nbem  er  aus  fid]  felbft  Fjer= 
austritt  unb  fid)  beraubt  an  anbere  toenbet,  toirb  ber  natürlid)e 
flusbrud  3um  geftalteten  flusbru(f.  Did)ten  ift  nid)t  mef)r  bIo& 
flusbrud,  es  ift  aud)  (Beftaltung.  Die  fi)mbolifd)en  3nt)alte  bcs 
Did)tcns  roerben  unter  bem  (Befid)tspunft  ber  IDirffamfeit  bear= 
bcitet,  fei  es  in  naturaliftif.d)er,  fei  es  in  abftra!t=ftilifierenber 
tDeife.  Das  urfprünglid)e  (5efüt)I  toirb  bamit  oft  DoUfommen  um= 
gebogen  unb  infofern  ift  bas  bid)terifd)e  (Erleben  biftan3iertes  (Ex-- 
leben,  unb  eben  in  biefer  Diftan3ierung  gecoinnt  es  formale  IDertc. 
So  tann  (II).  TUann  3U  folgenben  Sä^en  über  bas  löefen  bes  bid)= 
terifd)en  Sd)affens  gelangen:  „€s  ift  nötig,  ba^  man  irgenb  etroos 
flu^ermenfd)lid)es  unb  Unmenfd)lid).es  fei,  ba^  man  3um  tRenfd;<= 
Iid)en  in  einem  fcltfam  fernen  unb  unbeteiligten  ücri)ältnis  ftel)c, 
um  imftanbe  unb  überl)aupt  Derfu.d)t  3U  fein,  es  3U  fpielen,  bamit 
3u  fpielen,  es  roirffam  unb  gefd)madDoll  bar3U)tenen.  Die  Bega= 
bung  für  Stil,  5orm  unb  flusbrucf  fe^t  bereits  bies  fühle  unb 
tDäl)lerifd)e  Derl^ältnis  3um  tRenfd)en,  ja  eine  geroiffe  menfd)lid)C 
Derarmung  unb  Deröbung  Doraus.  Denn  bas  gefunbe  unb  ftarfc 
6efüt)I,  babei  bleibt  es,  l)at  feinen  (5efd)mad.  ̂ s  ift  aus  mit  bem 

Künfrier,  fobalb  er  TRenfif)  roirb  unb  3U  empfinben  beginnt."  Das 
ift  Dieneid)t  etroas  all3U  bemüht  3ugefpi^t,  aber  bas  IDefen  ber 
Sad)e  fommt  flar  l)eraus.  —  Diefe  5ormgebungsfähigfeit  bes  Did)« 
tcrs  fann  3urDeilen  rein  fprad)lid)  fein,  fann  in  bloßer  Reimge» 
roanbtheit  liegen,  fie  umfaßt  aber  aud)  eine  tiefinnerc  Umbilbung 
bcs  (Erlcbniffes,  bie  eine  gan3e  tDeltanfd)auung  umfd)lieöt. 

TITan  l)at  nun  biefe  bciben  ?renben3en  bes  flusbruds  unb  ber  6c= 
ftaltung,  bie  in  febem  DLd)ter  nebeneinanber  tcirffam  finb,  in  ber 
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(Einl^citsmonomanie  oieler  fl[tf)etifer  ifoliert  unö  jeöc  öaDon  Der=' 
cin3elt  3um  alleinigen  Quell  aller  poeficmadjen  iDolIen.  3(f)  nenne 

biefe  einfeitigen  Q;i)eoi*ien  öie  Husör U(f stijeorie  unö  öie  ®e  = 
ftaltungstfjeor ie,  als  bereu  cerbreitetfte  5oi^iti  öie  „nad)  = 

al)mungstf)eorie"  an3u[el)en  i[t.  tDas  es  möglief)  gemad)t  I)at, 
öafe  öie[e  £el)ren,  einfeitig  oorgetragen,  geroiffe  tDai)rfd)einIid)!eit 
erlangt  Ijaben,  ift  öer  Umftanö,  öa^  bei  öen  Derfif)ieÖ€nen  Did)tern 
öas  (BraÖDcrljältnis  beiöer  (Irfid)einungen  ungleid)  i[t,  [o  öa^  bei 
mand^en  öer  flusörucf,  bei  mandjen  öie  (Beftaltung  überwiegt. 
3nöem  man  nid)t  öie  (Befamtfjeit  öid)teri[d)er  Per|önlid)feiten,  [on= 
öcrn  nur  eine  Husroaf)!  !)eran3og,  fonnte  man  jene  (Jin[eitig!eit 
[djeinbar  [tü^en.  IDir  3iel)en  es  cor,  öie  Derfd)ieöenl)eiten  nidjt  3U 
Dertu|cf)en,  jonöern  fu(f)en  fie  mögli(i))t  flar  3ur  Dar[teIIung  3U 
bringen,  inöem  roir  3tDei  Q[t)pen,  öen  Husörudfsöid)ter  unö  öen 
(5eftaltungsöid)ter  !ontra[tieren,  üon  öenen  jener  metjr  auf 
[ubjettiDe  (Befüfjlsbefreiung,  öie[er  auf  objeÜiDe  (Beftaltung 
ausgef)t. 

7.  flusöru(fs=  unö  Ocftartungsöfdjter.  3u  öeu  flusörudfsöidjtern 
redjnen  öie  meiften  Poeten  öer  neueren  Seit,  öie  |i(f)  \a  übert)aupt 
öurd)  Doröringenöen  Subjeftioismus  fenn3eicf)net. 

üor  allem  finöet  man  bei  (Boetlje  3al)lreid)e  Stellen,  roo  er  [ein 
Did)ten  als  gro^e  Konfeffion  be3eid)net.  Hud)  Bebbel  Ijat  oft  öer* 
artiges  ausgc[prod)en:  „3[t  öein  (5eöid)t  öir  etroas  anöeres,  als 
roas  anöern  il)r  Hd)  oöer  iljr  (Dif  i[t,  fo  ift  es  nid)ts.  IDenn  öid) 
ein  menfid)lid)er  Suftanö  erfaßt  tjat  unö  öir  feine  Rulje  lä^t,  unö 
öu  il)n  ausfpred)en,  öas  Ijei^t  auflöfen  mu^t,  roenn  er  öid)  nid)t 
erörüden  foU,  öann  l)a[t  öu  Beruf  ein  (5eöi4)t  3U  [d)reiben,  fonft 

nid)t!"  flt)nlid)  [agt  3bfen:  „HUes,  was  id^  öid)terifc^  gefd)affen, 
l)ütte  [einen  Urfprung  in  einer  Stimmung  unö  einer  £ebensfitu* 
ation;  id)  t)abe  nie  geöid)tet,  roeil  id),  roie  man  \o  [agt,  ein  gutes 

Sujet  gefunöen  l)atte."    („Hn  Peter  ̂ an[en."   28.  (DU.   1870.) 
3ur  äu^er[ten  (Ein[eitig!eit  enttoidelt  öie  jüng[te  Did)tergene' 

ration  öes  „(Eypre[[iomsmus"  öie[en  irt)pus.  I}ier  roiH  man  jeöc 
Koncention  überrennen,  toill  nur  [id)  [eiber  geben  unö  fommt  in 

,öie[er  Rid)tung  [0  roeit,  öa^  öer  Husörud'  3ule^t  DÖUig  unoer» 
ftänölid)  roirö,  öa  jeöer  Did)ter  nur  [eine  eigne  Sprad)e  reöet. 

flnöers  öer  (5e[taltungsöi(^ter !  Bei  i^m  folgt  öie  Stoff- 
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iDaf)!  nid^t  aus  öem  inneren  dilcbnis;  er  loälilt  oft  3uerjt  bcn  Stoff 
unö  erfüllt  iljn  nacijträgnd)  mit  eignem  (Erleben.  (Bctoi^  coirö  and) 
il)m  [ein  (Begenftanö  (Befüljls[i}mboI,  loenn  er  ein  Dichter  unö  fein 

„TRadjer"  ift;  aber  öod)  crft  in  3rDeiter  £inie,  unb  aud)  öen  £cfer 
feffelt  lilex  mefjr  öas  IDert  als  öie  pcrfon  öes  Didjtcrs,  roäl^rcnt) 
man  öie  IDerfe  öes  flusörudsöidjters  erft  öann  näl)cr  Der[tet)t, 
roenn  man  öie  Perfon  öes  Did)ters  fennt. 

Die  meiften  Poeten  frütjercr  3af?i"I)unöerte  u)aren  (5e[taltungs= 
öid)tcr.  Der  Derfud)  Don  (Beorg  Branöcs,  in  Sl^afefpeares  rDcr= 
fen  alles  als  perfönlid)en  flusbrucf  3U  öeuten,  ift  fei}lgefd)lagen. 
(Ebenfo  roaren  Sopljotles,  (Laibexon,  ̂ affo  Dorneijmlid)  (Beftal= 
tungsöid)ter.  £effing  leljnt,  roeil  es  fid)  bei  iljm  ftets  um  bemühte, 
objeftioe  (Beftaltung  öes  Stoffes  gel]anöelt  l}ahe,  befd]ciöen  für  fid) 
öen  Hamen  eines  Didjters  ab.  W\x  roiffen  frcilid),  öa^  er  nid)t 
blo^  TtTa-djer  toar,  fonöern  füljlen  in  feinen  ©eftalten  öes  Did^ters 
(Erleben,  roenn  es  aud)  nid)t  it)r  lDefentlid)ites  ift.  (Ebenfo  oar 
Sd)iIIer  beftänöig  auf  öer  Sud)e  nad)  toirffamen  Stoffen,  unö  erft 

fe!unöär  touröen  fie  il)m  3um  flusörud  feiner  Seele.  —  Befonöers 

fd)roff  l)at  (E.  H.  Poe  in  feiner  „Philosophy  of  Composition"  öen 
Stanöpuntt  oertreten,  öa^  öer  Did)tcr  objeftio  bered)nenö  geftaltc; 
feine  IDerfe  fpredjen  inöeffcn  gegen  öiefe  Bel)auptung,  öie  über« 
f)aupt  als  3iemlid)  paraöoy  erfd)eint.  Bis  in  öie  neueftc  Seit 
F)inein  l)aben  roir  neben  öen  Dielen  nusörudsöid)tern  ftets  (Beftal= 
tungsöid)ter,   fo   in  Bal3ac,  3ola,  DTaupaffant  u.  a. 

Dabei  ift  nod)  3U  bemerfen,  öa^  öie  einjelnen  (Battungen  öer 
Pocfie  fid)  als  mel)r  oöer  roeniger  geeignet  für  öie  beiöen  (Enpen 
öarbieten.  3m  allgemeinen  toeröen  öie  flusörudsöid)ter  mel)r  3ur 
£t)rif  neigen,  rDäl)renö  öie  Darftellungsöid)ter  Dramatif  unö  (Epif 
beDor3ugen.  3nöcffen  l)aben  roir  £i)rifer  genug,  bei  öenen  öas 
fubjeftioe  (Erleben  3urüdtritt:  fo  foröerten  öie  fran3Öfifd)en  „Par= 

nafficns"  öie  „impassibilitc"  öes  Did)ters.  flud)  piaten  ift  als 
£i)rifer(5cftaltungsöid)ter.  Hnöercrfeitsgibtes  aud)  (Epif unö  Dra= 
matif  genug,  öie  in  erftcr  £inie  als  flusörud  öer  Subjeftioität  öes 
Did)ters  auf3ufaffen  ift,  roo  niemals  gan3  öie  nabelfd)nur  3aiifd)en 
öem  Did)ter  unö  feinen  (Beftalten  öurd)fd)nittcn  ift. 

(Ein  tDerturteil  über  öie  beiöen  Arten  uon  Did)tcrn  foU  f)ier 
iiid)t  gefällt  roeröen.  IDir  ftellen  nur  öie  n!atfad)e  feft,  öa^  forool)! 
flusöruds=  roie  (Beftaltungsöid)ter  es  3U  öen  l)öd)ftcn  lOirfungen 
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gebraut  {?abcn.  ̂ ^bex  90113  gro^je  Dirfjter  ift  inöeffen  3uglci(f) 
flusörucfsöid)ter  roic  (Beftalter,  unö  roenn  mir  oben  eine  Sdjciöung 
Dorgenommen  traben,  fo  fei  nocfjmals  mit  aller  Sdjärfe  tjeroorge» 
t)oben,  ba^  es  fid)  nur  um  ein  Überroiegen  öer  einen  oöer  an= 
öcren  Senöen3  Ijanöelt.  (Ein  Did)ter,  öem  es  nur  auf  Husörurf  an^ 
fäme,  roüröe  es  nie  3U  roirflidjen  Kunfta>cr!en  bringen,  ba  jeöes 
Kunfttoer!  aud)  überinöioiöuellen  5oröerungen  Recfjnung  tragen 
mu^;  anbererfeits  roüröe  bIo^e(BeftaItung  oljne  üon  innen  £)er  er= 
märmenöes  (Befüf}I  faltes  IDortfpiel  oöer  toiffenfdjaftlidje  Dar= 
ftellung  bleiben.  Husörud  oljne  (Beftaltung  ift  unoerftänölid);  (5c= 
ftaltung,  öie  md)t  Husörud  ift,  leer. 

8.  Die  BtI6ung  öcr  öidjtcrifcfjcn  pcrfönitdffcit.  £ä^t  fid^  nun 
öie  öid)terifd)e  3n5iDi5uaIttät  (öie  ja  ftets  nur  ein  Spe3ialfall  öer 
menfd).lid)en  über{}aupt  ift)  genetifd)  erflären?  (Eine  Seitlang 

glaubte  man  einen  Sd)lüffel  3U  allen  Si'QQ^^  ̂ ^'^  3nöiDiöuation  3U 
Ijaben.  2aine  Ijatte  i^n  gefd)mieöet.  lUit  feinen  5a^toren  tltilieu, 
Raffe  (öcrerbung),  IHoment  unö  fpe3ififd)er  Anlage  meinte  er, 
jeöe  KünftlerinöiDiöualität  beftimmen  3U  fönnen.  I^eute  glauben 
iDenige  mel)r  an  öiefc  ̂ o^^^iel,  ba  fie  geroi^  allgemeine  J)anöroeifc 
gibt,  aber  iljre  5aftoren  üiel  3U  unbeftimmt  finö,  um  öie  unenölidjc 

üielfpältigfeit  öer  5i'<i9^^i  löfen  3U  fönnen.  Denn  toer  tann  öie 
Raffe,  öie  Dererbung  beftimmen?  Sinö  ni(f)t  Ijier  unenölid)c  Da= 
riationen  unö  Sprünge  möglid)?  Unö  öas  RTilieu?  (Es  ift  öodj 
niemals  eine  (Einljeit,  fonöern  eine  äu^erft  fompli3ierte  üielljeit, 
öer  gegenüber  fid)  öas  3nöiDiöuum  nid)t  blo^  paffiü  oerl^ält,  nein 
aud)  ausroäljlenö  unö  oerröerfenö.  (Betoi^  ift  rid)tig,  öa^  ftets 
(Ererbtes  unö  (Erroorbenes  3ufammenn)irfen;  aber  öas  Problem  be= 
ginnt  erft  mit  öem  (Braöoerljältnis  unö  öer  Befonöerl)eit  öiefes 
3ufammenrDir!ens.  Denn  öie  3nöit)iöualität,  fo  irrational  fie  ift, 
trägt  öod)  eine  Beftimmung  in  fidj,  öie  3tDar  beftönöig  Kompro= 
miffe  eingeigt  unö  in  gefd)meiöigfter  lüeife  fid)  ansupaffen  oermag, 
öod)  niemals  aus3ufd)alten  ift,  fonöern  fid)  bis  in  öie  fleinften 
(Ein3ell)eiten  geltenö  mad)t.  3nfolgeöeffen  bleiben  aud)  ieneSt)eo= 
rien  öer  £iteraturcDiffenfd)aft,  öie  öie  (Befd)id)te  öer  Did)tung  in 
eine  Kaufalfolge  Don  (Einflüffen  auflöfen  tooUen,  an  öer  ®ber= 
fläd)e,  öü  fie  niemals  erflären  fönnen,  tDesl)alb  im  einen  5^^ 
ein  (Einfluß  roirffam  gerooröen  ift,  in  3el)n  anöcren  md)t !  Die 
Pft)d)ologie  oermag  öurd)  5^[tft^üuii9  do"  Sr)pen  3rDar  cttoas 
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tiefer  3u  öringcn   öodj  aud)  [ie  wirb  vox  öem  legten  Problem  öer 3nöiDiöuQlitat  fjalt  ma6en  muffen. 

f.i?//^'L^l'rl'71^^''^"^^^^^"'^f^tät,öieöeminoöernen 
felb  tDerftanöhd)   fcbemt,   finö   nidjt  aüe  Seiten   gleirf,   qeroefen t?eute,  iDo  öas  Sudjen  nad)  öer  perfönlidjen  Hote  faft  mv  Kranf= 
^eit  getDoröen  ift,  fönnen  mir  uns  fdjroer  in  eine  Seit  3urüdrer= fe^en  in  öer  fein  ITTenfd)  öanadj  fragte.  ITTan  t?at  von  öen  Did)tern 
öesmittelalters  mit  fd)einbarcmRcd)tebeI)auptet,  bak  fic  in  ibren (Belangen  cinanöer  glidjen  roie  öie  öögel  öes  rOalöes    Das  ift  ̂u 
roeit  gegangen.  Aber  ifjre  Hbfidjt  ging  fidjer  nidjt  öabin,  als  mög= id)ft  ongmell  3u  gelten.  Der  fran3Öfifd)e  $o3ioIoge  Öiaröe  unter= 
fdjeiöet  „Seitalter  öer  (5erooIjnf?eit"  oon  „Seitaltern  öer  IHoöe" 
3n  jenen  fudje  man  öas  Hlte,  in  öiefen  öas  Heue.  3eöenfaüs  gibt es  Seiten  öes  f onoentionellen  unö  Seiten  öes  inöioiöu^ 
eilen  Seelenlebens,  man  !ann  Dielleidjt  mit  £ampred)t  fogar  als befonöere  Sufpi^ung  öes  [enteren  öas  öes  fubjeftioen  unö  öes 
„rei3fQmen     Seelenlebens  unterfdjeiöen.   5ür  unfere  Stoerfe  Qe= 
nugt  m  öer  f^auptfadje  ein  Unterfdjeiöen  3rDifc^en    fonDen  = tionellen  unö   inöioiöu  eilen  Didjtern,    ic  nad)    ibrer 
n:enöen3,  möioiöueU  3u  arbeiten  oöer  nid)t.  Dabei  ift  es  offenbar öaMraftDoIIe  3nöir)iöualitäten  fid)  aud)  in  Seiten  fonoentionellen 
Seelenlebens  geltenö  gemad)t  Ijaben.  So  röirö  es  öer  ftarfen  Per= 
fonlidjfeit  IDoIframs  oon  (Efdienbad)  oon  feinem  5einöe  (Bottfrieö 
Don  Strasburg  mit  bitterem  Q:aöel  Dorgeroorfen,  öa^  er  feine  eige- 

nen n)ege  3U  gefjen  oerfudje.   3m  übrigen  befteben  Vier  bereits mandje  Korrelationen  mit  öen  „flusörudsöiditern"  unö    ©eftal- 
;ungsöid)tern",  inöem  feljr  morfante  Perfönlidifeiten  meift  ibr inöiDiöuelles  (Ericben  aus3ufpred)en  ftreben,  roöfjrenb  Did)ter  oon fonoentioneUem  Seelenleben  meljr  auf  objeftioe  (Beftaltung  öes 
Stoffes  febcn.  3öentifd)  aber  finö  öiefe  (Enpen  feinesiDegs  1 

9.  Die  3nfplratton.  (Ein  Suftanö  jeöod)  fdjeint  Didftcrn  unö 
Kunjtlern  uberijaupt  aUein  erlebbar  3U  fein:  öie  3  nf  pira  tion Dielleidjt  baben  mir  in  iljr  öas  unterfd?eiöenöe  Kenn3eid)en  für  öie fd)opferifd)e  Begabung? 

Die  3nfpiration  ift  oon  3at)Ireid)en  Did)tern  felbft  befd)rieben rooröen.  Bcfonöers  mertDoUe  Beridjte  tjaben  (Boetbe,  Sd)iIIer  ®tto 
£uöiDig,  nie^fd)c  erbradjt;  öod)  befi^en  roir  aud?  aus  an'öeren Seiten  unö  Dolfern  Sclbft3eugniffe  genug.  Sie  alle  ftimmen  öarin 
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Überein,  öa^  urplö^lid),  ot)ne  eigenes  3utun  öes  Didjters,  ein  3u= 
[tanö  I)öd]fter  (Befül]lsfteigerung  eintritt,  in  6em  \\<i\  öie  rDunöer= 
barften  (Bcbilöe  geftalten,  ofjne  ba^  öer  Hutor  bas  (BefüFjl  irgcnö= 
rDeId)cr  eigenen  IDillensanfpannung  liätto:.  3nöeffen  öarf  man 
nid)t  3U  großen  IDcrt  auf  öie[es  pijänomen  legen,  fo  interefjant 
es  rein  pfi^djologifd)  ift.  Denn  erftens  finb  nadjcoeislid)  nidjt  alle 
großen  IDerfe  auf  öiefe  XDeife  entftanöen,  sroeitens  ergibt  genaue 
Hnali)fc  öes  3nfpirations3u[tanöes,  ba^  roir  es  öabei  teinestoegs 
mit  5unttionen  3U  tun  Ijaben,  6ie  in  öer  geu)öt)nlid)en  Seele  gans 

feljlen.  3d)  Ijabe  in  meiner  „Pfr}d)oIogie  öer  Kunft"  öen  Had)iDeis 
3u  erbringen  gefud)t,  öa^  aud)  öie  3nfpiration  nur  eine  Steige^ 
rung,  nur  eine  befonöers  prägnante  S^xm  Don  (Erlebniffen  ift, 
öie  im  normalen  Seelenleben  norfommen,  roie  ja  öie  3nfpiration 
aud)  bei  rDif[enfd)aftIid)en  5orfd)ern  unö  religiöfen  5ül)rern  na6^ 
roeisbar  ift.  Beim  Durd)fd)ntttsmenfd)en  gleiten  foId)e  (5efüt)ls= 
bli^e,  foldje  Difionären  Suftänöe  meift  roenig  bemerft  Dorüber, 
toeil  fie  l)ier  fdjroödier  finö  unö  fid)  itjre  3nl)alte  nidjt  3U  IDerten 
Deröid)ten,  ba  öie  innere  öorbereitung  unö  öie  IUögIid)!eit  öer 
(Beftaltung  fjier  mangeln. 

Das  Huftreten  foId)er  fd)einbar  abnormen  3uftänöe  ift  Hnla^ 
gecoefen  3U  einer  fonöerbaren  tEt)eorie,  öie  über  (5ebüf)r  oon  fid) 
reöen  gemad)t  iiat:  öie  Sljeorie  oon  öer  üertoanötfdjaft  3rDifd)en 
(Benie  unö  3rrfinn.  (Eine  fdjeinbare  Stü^e  erl)ält  öiefe  £el)re 
öurd)  öie  unbeftreitbare  Satfad)e,  ba^  oicle  Poeten  öemTüaljnfinn 
Dcrfallen  finö.  Das  aber  betoeift  in  IDaljr^eit  nur,  ba^  jene  in= 
tenfioe  (Irlebnisfät]{g!eit,  öie  toir  befprod)en  liah^n,  leidjter  3U 
Kranft)eiten  füt)rt,  roie  ehtn  eine  befonöers  fdjarf  gefdjiiffene 
Haöel  Ieid)ter  abbrid)t  als  eine  ftumpfe.  Das  berceift  aber  nidjt, 
ba^  fie  ahhxt6)m  mu^.  Das  drfranfen  öer  I)od)fenfibIcn  Did)ter= 
naturen  ift  oft  nur  öurd)  roiörige  £ebensDert)äItniffe  I)erDorgc= 
rufen,  öenen  fie  nid)t  gerDad)fen  roaren.  Rtd)tig  ift,  öa§  mand)e 
ausgefprod)en  patI)oiogifd)en  Suftänöe  für  öie  IHateriallieferung 
3um  Sd)affen  feljr  günftig  fein  fönnen  (Srinferpl)antafien  bei  Poe, 
Bauöelaire).  Hiro^öem  betoeift  geraöc  öeren  Husgeftaltung  3U 
Kunftroerfen,  ba^  öer  Dtd)ter  3ur  Seit  öes  Sd)affens  im  oollen 
Befi^  feiner  geiftigen  5un!tionen  roar,  benn  öie  poetifd)e  Hrbeit 
erforöert  aKe  5ä{)ig^eiten  öes  (Beiftes. 
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10.  Die  (Tiipif  öcs  emotionalen  £ebcns.  3cf)  licih^  bisljer  nur 
gan3  allgemein  von  öeni  geftcigerten  (Erleben  öer  üicf)ter  gefpro» 
d)en,  ol}ne  öie  befonöcre  (Eigenart  öicfes  (Erlebens  3U  berü(tfid)ti= 
gen.  E}icrin  aber  liegen  tiefgreifenöe  Unterfd}ieJ)e,  nnb  fe[)r  wt-- 
fentlid}c  (Eigcnficiten  öes  fünftleri[d]cn  Stils  l)aben  in  öiefen  Un= 
terfd)ieöen  iljre  pfi}d}ologi[d)e  Denrur^elung.  3d)  fagte  nur,  öa^ 
jeöer  (Et}pus  öer  men[d)lid)en  Begabung  überljaupt  aud)  feine 
öid)terifd)e  Repräfentation  gefunden  l)abe,  unö  öaß  jid)  öaljer 
jeöer  iri]pus  öes  THenfdjen  aud)  in  öer  Did)tfunft  roiöerfpiegele. 
Da  id)  öie  (Brunötnpen  men[d)lid)er  Begabung  nad)  öem  ÜbertDic= 
gen  befonöerer  Anlagen  fenn3eid]nen  roollte,  fo  loeröe  id)  nunmel)r 
öen  nad)rDeis  erbringen,  roie  fold)e  präoalierenöen  üeranlagungcn 
|id)  in  öer  Didjtung  ausgetoirft  l)aben. 

3d)  beginne  mit  öen  (Ii)pen  öes  (Befüljlslebens,  in  öem 
ja  öas  öid)teri[d)e  (Erleben  [einen  Ur[prung  nimmt.  Die  populäre 
Unter[d)eiöung  in  (Dptimiften  unö  peffimiften  nad)  öem  llberrDic= 
gen  Don  £u[t=  oöer  Unlu[treaftionen  i[t  oberfläd)lid),  öa  [id)  l)inter 
öie[en  (I)efül)lsäuöerungen  tieferliegcnöe  Unter|d)ieöe  Der[tecfcn. 
£ujt  unö  Unlu[t  [inö  [el)r  oage  Sd)emata,  unö  ein  P[i)d)ologe,  öer 

nur  [ie  anerfennt,  Derfät)rt  roie  ein  lllann,  öer  alle  Sa^'ben  in 
t)ell  unö  öunfel  einteilte.  j>n  tDal)rl)cit  roirfen  [id)  in  £uft 
unö  Unluft  alle  Arten  Don  flffeften  unö  ̂ Trieben  aus,  öie  nur  als 
[old)e  nid)t  ins  Berou^tfein  treten,  löas  einen  ®cgen[tanö  lu[tDoll 
bcroerten  lä^t,  i[t  oft  eine  un[ercr  (Eitclfcit  fd]meid)ell)afte  Be3ic= 
l)ung  3u  unferm  3d),  eine  t)eimlid)e  Snmpatl)ie,  eine  feruelle  (Er= 
regung.  J)inter  öer  Unluft  Dcrbergen  [id)  oft  5urd)t,  Heiö,  (Efel 

oöer  anöere  flffefte.  So  i'ft  öer  (Optimismus  oft  nur  öie  äufjcrc 
(Er)d)einungsform  eines  befrieöigten  (El)rgei3cs  oöer  eines  befric= 
öigten  Seruallcbens,  fo  ift  öer  peffimismus  oft  nur  ein  Husörucf 
einer  gcängfligten  Seele  oöer  eines  gcljemmtcn  Seruallebens.  (Es 
roirö  alfo  nötig  fein,  um  öie  toirflid)en  Q^ppcn  öes  (5efül)lslebens 
3U  ermitteln,  l)inter  öer  £uft=Unluftoberfläif)e  ftets  öie  latenten 
flffeftöispofitionen  3U  ergrünöen.  3n  öiefen  oDeröen  [id)  uns  öann 
[el)r  tDe[entlid)c  tlr)pen  €r[d)lie^en,  öie  übrigens  aud)  öer  Scelen= 
funöe  öes  Alltags  nid)t  unbcfannt  [inö.  So  fennt  aud)  öie[e  öen 

„Streitl)abn",  öer  bei  jcöcr  ©clegcnbcit  Kamp[ftellung  einnimmt, 
öen  „(Erotifer",  öer  alles  unter  öem  6efid)tspunft  öer  Serualität 
anfiel)t,  öen  „flngftl)afen",  öer  öurd)  öas  Rafd)eln  eines  Blattes 
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in  Snx&it  oerfe^t  toirö.  Befonöers  öie  ins  pattjoIogi[d)'e  gcfteiger= 
tcn  5oJ-Tn2n  öiefer  Hiipen  geben  fdjarfumrtffene  Bilöcr. 

Aus  öerunüber[el)bar  großen  3al)I  öerHffeftoariationenfönnen 
fjier  nur  6ie  fünf  f}aupttr)pen  Ijerausgef^oben  unö  djarafterifiert 
toeröen.  Unö  ̂ wav  untcrfdjeiöe  id)  3unäd)iit  öle  beiöen  (Etjpen  bcs 
gcbr tieften  unö  öes  getjobenen  3d)geftit)Is,  Don  öenen 
öcr  erfte  beftänöig  öeprcffiüen flff ef ten  rüie5urd)t,  Kleinmut,  üer= 
Srociflung  ausgefegt  i[t,  mäljrenö  öer  3meite  G^t^pus  faft  immer  oon 
Sclbitfid)erl)eit,  f^eitcrfeit,  Stols,  Übermut  getragen  roirö. 

Heben  öie  (Irjpen  öer  3d)gefüt)Ie  [teile  id)  öiejenigen  tlt}pen, 
öie  öurd)  öas  Überroiegen  öcrfeinöIid)en,aggre[[iDenoöer 

öer  freunölicfjen,  [t}mpatf)ifd)en  So3iaIgefüf)Ie  dia-- 
ratterifiert  finö.  Der  aggreffioe  ITTenfd)  ift  beftänöig  3U  3orn,  ?}a^, 
Spott  gcjtimmt,  öer  $t]mpatl)iemenfd)  fielet  öie  gan3e  U)elt  öurd) 
eine  BriÜe  öes  lDoI)IcooIlens,  öer  Zuneigung,  öes  IKitleiös. 

Don  öem  Si]mpatl)iett]pus  3U  fonöern  ift  öer  feyuelle  tEr)  = 
pus,  in  öem  öer  3njtinft  öer  (Battungsertjaltung  in  feinen  man= 
nigfad)en  5ormen  öas  gan3e  (Befüljlsleben  öurd)öringt.  Da^  öie 

Sprad)c  Spmpattjie  unö  Sejcualgefüljl  beiöe  mit  öem  IDorte  „£iebc" 
be3eid)net,  öarf  md)t  öarüber  täufdjen,  öa^  es  fid).  um  3roei  fetjr 
Dcrfd)ieöene  (Befüljle  tjanöelt,  öie  3rDei  fdjarf  3U  fonöernöe  (Et)pen 
begrünöen. 

Diefe  flffefte  getjen  aud)  untcreinanöer  mannigfad)e  Derbinöun= 

gen  ein.  Sie  „oerquiden"  fid),  öas  tjei^t  fie  öurdjöringen  fid) 
fo,  öa^  oft  fdjroer  3U  enträtfeln  ift,  töiet)iel  jeöcr  Komponente  3U= 

!ommt.  (Dft  aud)  „cerfappt"  fi(^  ein  Hffeft  in  einen  anöern,  fo 
öa^  öer  öominierenöe  Hffeft  in  öer  TTiasfe  eines  fremöen  fid) 
äußert:  3.B.  ift  in  öer  Si)mpatl)ie  oft  ge{)eime  5urd)t  oöer  Derbor= 
gcne  (Eitelfeit  roirffam;  fo  äußert  fid)  erregte  Sejualitöt  oft  als 
Übermut,  3ornmütigfeit  oöer  $r)mpatl)ie.  Befonöers  cDid)tig  ift 
für  unfere  Betrad)tungen  öie  Hffeftbred)ung  oöer  Hffeft um  = 
fe  Irrung,  in  öer  fid)  ein  Hffeft  öurd)  innere  Huflel)nung  gegen  fid) 
fclbft  auf{)ebt,  \a  in  fein  (Begenteil  Derfel)rt.  So  roeröen  coir  Bei= 
fpiele  genug  ftnöen,  öa^  fid)  öie  5urd)t  ju  tro^igem  Stol3  oöer  ge= 
toaltfamer  IDüröe  umfet)rt,  öa^  enttäufd)te  £iebe  fid)  als  t^a^ 
äu&crt.  €s  ift  bei  öer  Hnali)fe  öer  (Befüt)Ie  fel)r  roefentlid),  ob  öer 

3U  bet)anöelnöe  Hffeft  „urfprünglid)"  oöer  „gebrod)en"  ift. 
3eöer  öiefer  Hffeftti)pen  nun  fd)afft  fid)  feine  eigene  Sr)mboIif. 
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(Es  bc[tcl)t  unter  ben  (Beftalten  jeöcs  Didjtcrti^pus  eine  tieflicgenbe 
5amilicnäfjnlid)!eit,  bic  ftets  in  öem  6en  Sdjöpfer  bcljcrrfdjenbcn 
flffcft  DcrrDur3elt  ift. 

U- tJicctnjclncn  (5cfüljlsti)pcit.  3d)  beginne  mit  öem^Ti^pus  6cs 
bcpreffiocn  Dic()ters.  (Er  leiöet  am  £eben,  ift  erfüllt  üon  einer 
bumpfen  ober  bcrou^ten  IDeltangft,  unb  [eine  (Bcbid)te  finb  bic 
flusfpradje  foldjer  (Befüljle.  Diefe  IDeltangft  äußert  fid)  in  ben 
Buö=  unb  Klagegefängen  aller  Dölfer,  bie  in  Hot  unb  (Elenb  Ic:: 
ben.  Sic  burd)3ittert  foldje  3nbiDibuen,  bie  burd)  Anlage  ober 
äußeres  Sd)i(f[al  in  £ciben  unb  Rot  geftür3t  finb.  Der  ober  Diel= 
mcljr  bic  Did)ter  bes  Jjiob  finb  ausgcfprodjen  bepreffioe  Tncnfd)cn 
geroefen.  IDätjrenb  aber  ber  f7iob  bts  DoIfsbud)S  fid)  in  fd)it)eigen= 
bem  Dulben  untertoirft,  empört  fid)  ber  i}iob  bes  fpätercn  Did)= 
ters  gegen  bas  Sdjicffal:  „üerflud)t  ber  Hag,  ber  mid)  geboren; 

Derflud)t  bie  Hadjt,  bic  fprad):  Siel)  ba  ein  Kinbicin !"  (5,  3.)  3n 
allen  £itcraturen  erljebtber  bepreffiüenTcnfd)  feine  büftcre  Stimme. 
Die  Sünbenflagen  bes  früljcn  rnittelaltcrs  faffen  bie  (Rual  ber  üon 
Seud)en  unb  innerer  3erriffent)eit  gemarterten  BTcnfdjljcit  in 
tDortc;  bic  Hot  bes  Drei^igiät)rigen  Krieges  finbet  in  flnbreas 
(Brr)pl)ius  it)rcn  fd)mcr3burd)bebtcn  Spred)cr;  bas  19.3af?r^un= 

bert,  in  bem  bas  „mal  du  siecle"  umging,  I)at  in  dtjateaubrianb, 
in  £coparbi,  in  £enau  üidjter  ticffter  Sdjrocrmut  berDorgebradjt, 
unb  Dor  allem  bic  ruffifdje  Did)tung  ift  rcid)  an  Stimmen  bunflcr 
Tneland)olic.  5i^^ili'i]  i[t  bic  Did)tung  biefcs  H^ppus  nid)t  immer 

blo^  Klage,  fie  roill  aud)  bie  „Bred)ung",  ja  bie  „Um!el)rung"  ber 
bcpreffiDcn  flffcfte.  So  Dcrroanbeln  fid]  in  biefen  Did)troerfcn  bie 
flngft  unb  bic  (puat  oft  in  religiöfe  t7ingcbung  unb  Rcfignation 

(cDic  im  „König  ©bipus"),  fie  bäumen  fid)  auf  in  promctl)eifd)cm 
trro^  ober  fiegl)after  dragif;  ober  es  fofettiercn  mand)e  ncu= 
crc  Poeten  (fo  Bi)ron  unb  ̂ cine)  mit  il)rcm  £eiben  unb  ücr= 
quiden  bamit  ben  Spott  unb  bic  3ronie.  (Eine  Abart  ber  Dc> 
prcffion  liegt  bort  Dor,  wo  mit  ber  5urd)t  nur  gcfpielt  roirb,  in 
ber  befonbers  ncucrlid)  rDcitoerbrcitctcn  (Brufclpocfic  ber  (E.  IE. 
fl.  {)offmann,  (E.  fl.  Poe  unb  anberer.  Dort  fcbod),  roo  bas  6efül)I 
cd)t  ift,  fd)afft  fid)  bie  Dcpreffion  immer  bie  gleid)e  IDclt  jenfeits 
alles  l)iftorifd)cn  Koftüms:  ein  übcrgeroaltiges  Sd)idfal,  bas  über 
bem  TRcnfd)cn  hängt  tolc  brol)enbc  6ccoittcrtt)olfe,  bem  bic  IHcn« 
fd)€n  felber  flein,  gebunben  in  it)rcn  (Entfd)lüffcn  unb  nid)t  als 
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freie  (Täter  iijrer  Säten  gcgenüberfteljen.  Die  Hadjt,  öie  Dun!el= 
ijeit,  öer  IDinter,  öer  Hoö  finö  öie  becorgugten  Si^mbole  Mefer 
I)id)tung. 

(5an3  anöcrs  flingt  bas  £ieö  öes  „eupljorifdjen"  HTenf(^en,  öes 
Q!t]pus  öes  geI)obcnen  3d)g'efüf)Is.  Seine  ®runöl]altung 
ift  cntroeöer  öie  öer  felbftbeiru^ten  IDüröe,  roie  bei  3aI)Ireid)en 
I)id]tern  öer  Baroifseit,  oöer  öer  gra3iöfen  Hnmut,  coic  bei  öen 
Didjtern  öes  Ro!ofo.  Hud)  im  Altertum  finöen  roir  oerrDanöte 
St}pen,  öort  pinöar,  f^isr  Hnafreon.  Bei  foldjen  Didjtern  ift  öer 
TTtenfd)  frei  unö  ftol3,  er  ift  öen  6öttern  nid)t  blinö  unterlegen, 
fonöern  iljnen  äljnlid),  ja  rterroanöt.  Selbft  über  £eiö  unö  Soö 
fommt  man  mit  ftol3em  (Ero^  oöer  grasiöfem  Sprunge  tjintoeg. 
5reilid)  ift  öiefe  I^altung  nidjt  immer  gan3  natürlid),  fonöern  oft 
nur  geroaltfam  errungen.  So  geijören  oiele  Did)ter  öes  19.3a^i^= 

I)unöerts  einem  lEripus  an,  öeffen  Selbftgefül)!  einer  „Um!et)rung" 
feine  dntflel^ung  ceröanft.  Die  I)alfr)oni[cf)e  !^eitßr!eit  öes  Hie^= 
fd|efd]en  3aratl)uftra  Ijebt  fid)  ron  einem  fetjr  öunflen  (Brunöe  ah, 
bas  tro^igeSelbftgefü^l  öer  ̂ ebbel[d]enDrament)elöen  !ann  einen 
pe[[imiftifd)en  (5runÖ3ug  nid)t  üeröeden,  unö  öas  3ur  Sd)au  getra= 
gene  Selbftgefüt)!  eines  Beljmel,  eines  Stepfjan  (Beorge,  eines 

ö'Hnnun3io  ift  faft  niemals  oljne  einen  3ug  öer  (Beroaltfamfeit. 
3nöeffen  ift  Ijier  öie  Umfefjr  öes  (5efü{]Is  fo  toeit  gelangt,  öa^ 
nur  nod)  [d^arfes  I^infetjen  öen  öunflen  Unterton  erfennt.  Die 
Stjmbolc  öes  edjten  (IupI)orifers  finö  £id)t  unö  Sonne,  (5Ian3  unö 

tad)enöe  ̂ eiterteit,  5i"üliting  unö  Sommer. 
Das  5üI}Ien  öer  (Eripen  öer  fo3iaIen  flffe!te  Ijat  fein  Zentrum 

nid)t  üUein  im  eigenen  3d};  es  [inö  öie  feinölid]en  oöer  freunölid)en 
Be3iel]ungen  3um  nid)tid),  3ur  Umtoelt,  öie  öen  (Brunöton  abgeben 
unö  öie  Si]mboli!  beftimmen. 

3unäd)ft  öer  a  g  g  r  e  f  f  i  D  e  D  i  (^  t  e  r ,  öer  Sänger  öes  {}af f es  unö 
öes  3orns!  (Es  ift  be[onöers  öie  5orm  öer  Satire,  in  öer  er  feinen 
3ngrimm  nus3ugie^en  pflegt.  Da  bas  ®eläd)ter,  öem  man  öen 
5cinö  ausfegt,  öie  gefäljrlidjfte  IDaffe  ift,  fo  roäfjlt  man  mit  Dor= 
liebe  öiefe.  ®ft  aber  fd)Iagen  öie  Did]ter  aud|  mit  öer  Keule  öer 
offenen  lOut  öarein. 

So  gibt  es  Did)ter,  öeren  Ceben  unö  Sdjaffen  ein  ein3iger  Streit 
ift.  Die  Hriftopl)aneifd)e  Komööie  ift  erbitterter  Kampf  gegen  öie 
politifd)en  ITti^ftänöe  unö  aEes,  roas  öem  Dichter  auf  poetifdjem 
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unö  pI)iIofopI)ifd)em  (Bcbietc  l)af[enstr)ert  erfd)ien.  3n  unferer  3eit 
roüiöc  öic  PoIi3ci  eine  foId)e  Öffcnljcit  6er  Polcmif  nid}t  gcftatten, 
tDenigftcns  nid)t  auf  6er  Büljne.  So  Ijaben  [id)  3orn  un6  f)a^  oft 
in  Ijarmlofcre  (5ccDän6er  oerfleiöen  muffen,  ̂ ro^öem  feljltc  es 
nid)t  an  [tarten  liaffern.  Die  fran3Öfifd)e  £iteratur  i|t  bcfonöcrs 
reid)  an  fatiri[d)en  Begabungen,  un6  gan3  gro^c  Hamen  Don 
Rabelais,  inoliere,  Doltaire  bis  auf  R.  Sxance  Ijerab  fin6  6a  3U 
nennen.  €in  cjtremer  ßaü  i\t  Strinöberg,  bei  6em  alle  (Befüi^le  ag= 
greffiocn  dljarafter  tragen,  un6  6cr  mandjmal  oon  roafjrem  He* 
gatioismus  befeelt  erfdjeint.  Aber  aud)  3b)en  in  Dielen  feiner 
IDerfe  cDÜr6e  {}ierl^er  gefjören,  toic  neuer6ings  Bernar6  SljatD. 

Soldjen  Did)tern  [paltet  fid)  6ie  löelt  in  sroei  £agcr.  Auf  öer 
einen  Seite  fteljen  fie  [eiber,  allein  o6cr  in  (Bcmcin[d)aft.  Auf  6cr 

anöern  fteljt  6er  „5cin6".  Bel)crr[d)t  oon  il)rem  (Brunöaffeft,  [et^en 
[ic  nur  6ie[en  5^inö,  6er  iljnen  6ic  gan3e  IPelt  aus3umad)cn 
[d)eint,  un6  [ie  [etjen  itjn  Dcrtjä^lidjt,  üer3errt,  lädjerlidj.  So 
[teilen  [id)  fa[t  alle  il)re  (Beftalten  6ar,  un6  roas  6ic[e  tun  un6 
erlei6en,  i[t  ebenfaEs  ijä^licl),  erbärmlidj,  lädjerlid). 

(Es  mu^  in6e[[en  betont  toeröen,  6a^  bei  großen  Kün[tlern  6ie[cs 
dppus  öer  J}aö  nid^ts  rein  Hegatioes  bleibt.  Dielmeljr  [teljt  l^in= 
ter  öem  Satirifer  oft  ein  Ijoljer  36ealismus,  6er  [id)  nur  in  Det= 
neinen6er  5orm  aus[prid^t. 

Der  flffett,  6cn  roir  als  Si)mpatl)ie  oöer  Suneigung  be= 
3eid)nen,  l)at  [id)  ebenfalls  in  mannigfad)en  Ausprägungen poetifd) 
ausgetoirft.  Die  St)mpatl)ie  mit  6en  rnen[d)en,  ja  mit  6en  toten 
Dingen  6er  Hatur  l)at  mand)en  Did)ter  infpiriert.  3[t  6od)  6ic 
Si)mpatl)ie  neben  6er  5urd)t  eine  öer  [tärf[ten  (Duellen  6er  Reli= 
gio[ität.  Der  Sonnenge[ang  6es  l)eiligen  ßvan^  i[t  eine  reine 
flus[prad)e  eines  [olcl)en  St)mpatl)iemcn[d)en,  un6  in  IDalt  lDl)it= 
man  l}at  6ie  neue[te  Seit  gar  einen  Did)ter  l)erüorgebrad)t,  6er  aud) 
6as  f7äölid)e,  6as  (Brau[ige  6er  lOclt  einbe3iel)t  in  [eine  allum= 
[pannen6e  St)mpatt)ie.  Be[on6ers  als  TRitleiö  bat  6as  Si}mpatl)ic= 
gcfül)l  neuerlid)  3al)lreid)C  Did)ter  bere6t  gemad)t.  Did)ter  6esnTit= 
Iei6s  fin6  in  Didcns,  in  Doftojerosti,  in  (5erl)art  f)auptmann  er= 
ftan6en. 

Aud)  6i€  Si)mpatl)ie  erfc^afft  fid)  it)r  n)eltbil6  mit  eigener  Si)m= 

bolü.  rDäl)r€n6  6er  f}a^  alles  „ucrljäfjUdjt",  nerflärt  6ie  Si)nw 
pQtl)ic;  fie  umfängt  mit  toarmem  (Bcfül)l  alles  Kleine,  Arme,  £ei' 
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öenöc  un5  Ijebt  es  empor  in  eine  f^ölje,  roo  aud)  6er  Sd)mer3  unö 
öas  f)ä^Iid)e  iljren  Stad)el  oerlieren.  Der  I^umor  3ean  Pauls 
tDie  öer  fo  mandjes  anöernf^umoriftcn  U)ur3elt  in  öieferSrjmpatljie 
für  öas  Kleine  unö  Dürftige,  öas  oerÜärt  unö  üergolöet  toirö 
öurcf)  öic  3nnig!cit  öes  Did)ters. 

Da^  öie  (5e[d)Ied] tsliebe  öid^terifcf)e  Bereöfam!eit  3U  i)er= 
Icifjen  ocrmag,  brandet  nid)t  breit  beioiefen  3U  roeröen.  Selbft 
ITTenfdjen,  öie  fpötcr  3el}nmal  lieber  £ebertran  als  einen  Banö 
Derfe  genießen  roüröen,  fjabcn  oft  in  öer  inaien3eit  junger 
£iebe  t)cr3  unö  Sd)mer3  miteinanöer  gereimt.  Sid)erli(^  finö  örei 
5ünftei  alles  (Beöidjteten  crotifd)en  3nf)alts.  (Es  tjat  öarum  öie 
G^tjeorie  entftel^en  fönnen,  öa^  alle  poefie  im  Unterleib  rDur3eIe. 
3nöem  man  im  übertriebenen  Darroinismus  öarauf  I^inroies,  öa^ 
öic  tliere  fidj  nur  3ur  Brunft3eit  in  Kunftleiftungen  ergingen, 
tDoUte  man  äfjnlidjcs  für  öen  lTIenfd)en  erroeifen.  Da  roir  bereits 
eine  gan3e  Reil)e  anöerer  Hffefte  nad)getDiefen  fjaben,  öie  öie  Did)= 
ter  ebenfalls  3um  Sd)affen  oeranlaßte,  [0  braudjen  roir  öiefen  ein» 
fcitigen  panfejualismus  nid)t  3U  roiöerlegen. 

Da^  äl}nlid}!eiten  befteljen  3rDi[d]en  öem  Brunftröerben  mancher 
(Eiere  unö  men[d)lid)er  Kunftübung,  fann  öabei  ruljig  3ugegeben 
roeröen.  Hber  lange  nidjt  alles  £iebesöid)ten  öient  öer  IDerbung. 
(Ein  minöeftcns  ebenfo  großer  (Teil  öient  öer  Hblenfung  Don  öem 
übermäd)tigen  Hffeft.  Die  unglüdlidje  £iebe  ift  u)ol)l  nod)  pro= 
öuftioer  als  öie  glüdlidje.  Die  Dereinigung  mit  öer  (Beliebten  ift 
fid)erlid)  nid)t  öer  günftigfte  Sioilftanö  für  öen  Did)ter.  Hur  rDC= 
nigc  £iebeslieöer  gelten  öer  (Battin,  öie  meiften  öer  Braut,  öer 
fprööen  unö  Derfd)mäl)enöen  (Beliebten  oöer  öer  (Battin  eines  an= 
öeren.  3n  öer  mittelalterlidjen  ITIinnepoefic  roar  es  fogar  3ur 
Konoention  getooröen,  nur  öer  (Battin  eines  anöeren  feine  £icöer 
3u  tDeiI)en. 

Dabei  erftre(ft  fic^i  öer  Bereich  öer  fid)  ausörürfenöen  (Bcfül^le 
Don  öer  robufteften  Sinnenbrunft  bis  l)inauf  3U  öen  fublimften, 
ätfjerifdiften  Stimmungen.  ITtit  Red)t  l]at  man  öarauf  l)ingea)ie= 
fen,  öa^  nid)t  blo^  öie  Did)tung  ein  proöuft  öer  £iebe,  öa^  aud) 
umgetel)rt  öie  £icbe  in  jener  Dergeiftigung,  roie  fie  in  l)of)en  Kul= 
tur3eiten  blüljt,  eine  Sd)öpfung  öer  Poefie  fei.  —  Da^  aud)  in 
unferen  Seiten  öie  (Erotif  in  il^rer  brutalften  5oi^nt  iljre  Didjter 
finöet,  illuftriert  am  beften  IDeöeünö,  roie  es  öenn  überljaupt  ein 

flnuffi  460:  müller.jreienfels,  poetif.   2.  Hüft.  3 
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dfjQraftcriltüum  jcöer  übcifpi^ten  Kultur  ift,  ba\]  aud)  alle  mög= 

lidjen  perocrtieiungcn  in  poeti)d)er  5oi"ni  flus[prad)e  fuif)en. 
\2.  Die  gciftigen  Ciipen.  Heben  öiefcn  emotionalen  Anlagen 

fteljen  öic  öes  IDatjrncl^mens,  Dorftellcns,  Deutens,  bie  id)  fur3 

als  bie  „gciftigen"  Anlagen  bc3eid)ne;  aud)  öercn  Dorioiegcn 
ober  Befonbeil}eit  fd)afft  tDefentlid)e  (Brunbti)pen. 

5unäd)ft  ift  be3eid)nenb  für  beu  Q^npus,  ob  bie  emotionalen  ober 
bie  gciftigen  Anlagen  bas  Übergcrt)id]t  liaben:  im  erften  5aU  baben 
rt)ir  bzn  fubjeftiücn  ITIcnfcben,  im  srociten  ben  objeftioen. 
Der  fubjeftiDc  üi^pus  3erfäUt  rüieberum  in  ben  Paf f iD  =  fubiefti= 
Den  (ben  (Bcfül]lsmcnfd)en)  unb  ben  Attir)  =  fubjeftiDen  {btn  XOiU 
lcnsmenfd)en),  je  nad)bem  bie  SubjeftiDitöt  mehr  im  5üi)lcn  ober 
mel]r  im  IDollen  unb  f^anbcln  fid}  äußert.  Die  ©bjeftioität  fann 
fid)  mel)r  auf  bie  inl)altlid}e  Bcfonberljeit  ber  ©bjcftiDc  ober  il)rc 
formalen  Bc3iel)ungcn  ridjten.  Dort  tjaben  mir  ben  mate  = 
ricll  =  obieftiDcn,  Ijier  ben  f ormal^objeftioen  tltipus. 

Der  (Bcf üljlsmenfd)  als  Did)ter  ift  in  crftcr  £inie  £i}riter; 
aud)  menn  er  Romane  unb  Dramen  fdjreibt,  babet  er  fid)  gern  in 
Stimmungen  unb  lä^t  feine  (Bcftalten  in  (5efül)len  fd)CDclgcn.  Die 
IDelt  intereffiert  il)n  nur  fo  rceit,  als  fic  mit  jetncm  ©efüt)l  Dcr- 
manbt  ift. 

Aud)  ber  bid)tenbe  tDiltensmenfd)  ift  cinfeitig  in  ber  Aus= 
rDal)l  feiner  Symbole.  (Er  ficf)t  bie  IDelt  gan3  unter  bem  (5cfid)ts= 
coinfel  feines  IDollcns  unb  Strebens  unb  trägt  bal)er  in  feine  Did)= 
tungen  gern  au^cräftl)ctifd)e  n;enben3en  l)inein.  Aber  aud)  cdo  bas 
nid)t  ber  5aü  i[t  ftattet  er  feine  Perfonen  mit  energifd)cmlDillcn 
aus  nad)  feinem  Bilbe,  lä^t  fie  Pläne  geftalten  unb  il)r  Zthen  be= 
rou^t  formen.   Sd)iller  ift  ein  marfanter  Dertrcter  bicfes  {[i)ps. 

Der  Derftanbcsmenfd)  reinfter  Prägung  ift  überl)aupt  tunft= 
fremb,  ba  alle  Kunft  im  (Emotionalen  rDur3clt.  3nbeffen  l)aben 
äud)  Did)ter  Don  l)ol)er  (Dbjeftiüität  es  3U  IDerfen  oon  Rang  ge= 
brad)t.  Sie  mad)en  aus  bem  5ef)Ien  einer  ftarten  SubjcftiDität 

eine  (Eugenb,  fic  lel)ren,  ber  Did)tcr  muffe  Dor  allem  „toabr"  unb 
„objeftiD"  fein.  3^  ̂lad)  ber  üerquidung  il)rer  Deranlagung  mit 
bem  glcid)  3U  bc|pred)enben  fenforifd)cn  ober  abftratten  (Eppus 
finb  fie  (als  Haturaliftcn)  mel)r  material=objeftiD,  inbem  fie  bie 
(Begenftänbe  ber  Aufjenirelt  getreu  nad)bilben.  ®ber  fie  finb  als 
5ormaliften  formaUobjeftiD,  inbem  il)nen  bie  bid)tcriid)e  (Beftal« 
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tung  ein  „Ding  an  fid]"  t»irö.  Sie  ftreben  nad)  abfoluter  5oi^ni 
Don  I)öd)fter  KorreftI)eit,  nad)  (Erfüllung  einer  formalen  (5efe^= 
lidjfeit.  piaten,  Stepl}an(5eorge,  öie  fran3Öfifd)en  parnaffiens,  öie 

bie  „impassibilite"  öes  I)id)ters  üerfünbeten,  finS  üertreter  öie= 
[es  ITijpus. 

Die  legten  Unterfd)eiöungen  toiefen  bereits  auf  öie  befonöeren 
(Eigenfjeiten  öes  3nteIIe!ts  l)in,  auf  öeffen  Konfretljeit  oöerflb= 
ftraftljeit,  n)ie  öie  geroöt^nlid^e  ̂ Trennung  fagt.  3d)  unterfdjeiöe 
lieber  örei  Q^t^pen:  nad)  öem  Übertoiegen  öer  U)al)rnel)mung,  öer 

pi)anta[ie  unö  öes  begriff lidjen  Denfens.  Der  „Senforifer" 
3eid)net  fid)  als  Did)ter  öurd)  [djarfc  Beobadjtung  öer  flu^enroelt 

aus,  öer  „pijantaf iemenf d)"  öurd)  freies  Kombinieren  öer 
3nl)alte,  öer  „Begrif f söenf er"  öurd)  eine  tleigung,  öie  (5e= 
gebenl)eiten  geöanflid)  3U  oerarbeiten.  Befonöers  öer  fonfrete  unö 
öer  abftrafte  Did)ter  bilöen  fd)roffe  Kontrafte,  tDäl)renö  öerpi)an= 
tafieöidjter  balö  fonfreter,  balö  abftraüer  Derfäl)rt.  Diefe  E)aupt= 
tt)pen  prägen  marfante  tlToöififationen  aus.  So  ift  öer  Senforifer 

in  öer  Regel  „Spe3ieIIf eljer",  öer  flbftrofte  „n;t)penf  el)er". 
Der  Spe3ieIIfeI)er  bemer!t  bei  jeöem  ii)m  begegnenöen  ttlannc 

genau  S^^^^  ̂ ^^^  ̂ aare  unö  Hugen,  roei^  öen  Sd)nitt  öes  Bartes 
unö  öer  Kleiöung  an3ugeben,  tDäl)renö  öer  St)penfel)er  nur  rDaI)r= 
nimmt,  ob  öer  Betreffenöe  Do!tor  oöer  HpotI)efer,  Deutfd)er  oöer 
5ran3ofe  ift.  TtTan  oergleidje,  toic  fonfret  bis  in  alle  (Ein3eII)eiten 
eine  $\qüx  bei  (B.  f)anptmann  im  Dergleid)  3U  einer  Sd)iIIerfd)en 
©eftalt  gefel)cn  ift.  ftt)nlid)e  (Begenfö^e  finöen  toir  bei  Soptjotles, 
öer  IEt)pen  gab,  im  Dergleicf)  3U  öem  bereits  [pejieller  fet)enöen 
(Euripiöes.  So  fat)  im  rDefentIid)en  öie  3eit  um  1800  tt)pifierenö, 
rDäl)renö  öie  Seit  um  1890  fonfret  fal),  roas  fid)  nid)t  nur  in  öer 
Did)tung,  fonöern  aud)  in  ITIalerei  unö  Sfulptur  roie  in  n)iffen= 
fd)aft  unö  pt)iIofopI)ie  offenbart. 

(Eine  anöere  ITIobifüation  öiefes  ?Et)pengegenfa^es  ift  öie  Dop= 

pelt)eit  öer  „piu rauften"  unö  öer  „öereinl)eitlid)er". 
3ene,  meift  fon!ret  oeranlagt,  rid)ten  il)r  Hugenmerf  auf  öie  bunte 
5üIIe  öes  Dafeins,  öie  abftrafteren  Dereint)eitlid)er  befif)ränfen 
fid)  auf  roenige  (Eint)eiten.  Die  (Beftalten  öes  piuraliften  finb 
fompI;3iert  unö  roiöerfprudjsreidj,  öie  (Beftalten  öes  Dereinl)eit= 
lidjers  I)aben  Ieid)t  etroas  Sd)ematifd)es. 

Hud)  öie  2t)pen  öes  IKoöellöi^ters  unö  ptjantafieöid)» 

3* 
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tcrs  grünbcn  fid)  auf  ben  ®egcnfa^  3ir)ifd)cn  „Konfrctcn"  unb 
„flbftraften".  Die  einen  3eid)nen  iljrc  Pcrfonen  fo  genau  nad)  le« 
benben  ITtobellcn,  ba^  [ie  fid)  pro3cffc  auf  ben  l7als  laben,  3um 
Duell  geforbcrt  roerbcn  unb  fid)  Q;obfeinbe  fürs  £eben  fd)affcn, 
anberc  roicöcr  Derfa{)ren  fo  frei  in  ber  Kon3eption  il)rer  IDertc, 
ba^  es  btn  fd)arffinnigften  £iterart)iftorifern  nid]t  gelingen  loill, 
bas  Urbilb  bi^fer  (Bcftalten  auf3ufinben.  (Es  ift  möglid),  auf  bei=> 
ben  IDegcn  3U  großen  lOerten  3U  gelangen.  So  ift  befanntlid) 

(Boet{)es  „U)ertl)er"  eine  rHobeIIbid)tung,  cbenfo  roie  Kellers  „(Brü= 
ner  I)einrid)"  unb  Hl).  UTanns  „Bubbenbroofs".  3al)lreid)e  anbete 
IDerfe,  loie  bie  Sd)illers  ober  Hebbels,  finb  nid)t  nad)  beftimmten 
ITTobellcn  aus  bcm  £eben  gearbeitet,  roenn  aud)  Dieneid)t  ber  eine 
ober  anbere  3ug  benu^t  ift.  So  foUte  ®tto  £ubrDig,  obrDol)l  bie 

5igur  feines  „(Erbförfters"  nad)  feiner  eigenen  Husfage  ein  freies 
pi)antafieprobuft  ift,  bennod)  fo  3icmlid)  alle  alten  5örfter  n!l)ü= 
ringens  nadigcbilbet  l)aben.  Hatürlid)  l)anbelt  es  fid)  ftets  um 
ein  nTel)r  ober  tüeniger,  benn  fo  roenig  ein  pl)otograpl)ifd)  getreues 

„flbfd)reibcn"  nad)  ber  Hatur  überl)aupt  möglid)  ift,  fo  roenig  liegt 
Döllig  freies  (Erfd)affen  im  Bereid)e  menfd)lid)er  lTTöglid)teiten. 

flud)  literarifd)e  ITTobelle  fpielen  oft  eine  gro^e  Rolle.  'nTand)e 
(Beftalten  tnie  bie  bes  bramarbafierenben  Solbaten,  ber  fd)nippi= 
fd)en  Kammerjungfer,  bes  pebantifd)en  Sd)ulmeifters  gel)en  burd) 
bie  tücltliteratur,  unb  es  ift  oft  !aum  an3ugeben,  ob  ber  Autor  fid) 
Don  frül)eren  Did)terfiguren  ober  eigenen  Beobad)tungen  l)at  Iei= 
tcn  laffen. 

Rüij  bie  präDalen3  ein3elner  Sinnesorgane  ift  coefensbiU 
benb  für  beftimmte  (Er)pen.  (Es  gibt  oifuelle  Did)ter  roie  (Boetl)e,  bie 

„3um  Sd)auen  geboren"  finb,  es  gibt  flubitorifer  roie  R.  VX.  Rilfe, 
bie  imftanbe  finb,  eine  £anbfd)aft  rein  nad)  (Bel)örseinbrüden  3U 
fd)ilbcrn,  unb  beffen  inetapl)ern  mit  Dorliebe  ber  IPelt  ber  Söne 
entnommen  finb,  es  gibt  aud)  (Berud)smenfd)en,  roie  Sola  einer 
roar,  ber  gern  burd)  (Berud)smomcnte  d)aratterifierte.  Unb  bie 
Dorroiegenb  motorifd)e  Deranlagung  äußert  fid)  cnttoeber  in  be= 
fonbcrcm  Sinn  für  rl)r)tl)mifd)e  Dinge  ober  i)öd)fter  5einl)cit  im 
(Il)aratterifiercn  burd)  (Beften  unb  IHincnfpiel.  nian  beobad)tc, 
mie  Sliatefpcare,  Didens,  (Dtto  £ubu3ig,  Qil).  ITIann  il)rc  (Beftalten 
aus  mimifd)em  (Erleben  entroideln,  unb  man  roirb  biefen  (Er)pus 
bei  ber  Arbeit  fel)en. 
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^3.  Die  dctnpcrantcntsttjpcn.  Uaä)  öem  (Braöe  bes  „Bctoegungs« 

cf)araftcrs"  unterfd)ciöe  id)  „Statifcr"  unö  „Dtjnamüer". 
Dicfe  Unterfdjeiöung  füfjrt  auf  Q^emperamentsgegenjä^e  ßurücf. 
Die  (Beftalten  öes  Statifers  roeröen  ruljenö  gc[ef)en,  i?t  flar  um= 

riffenen  Stellungen,  „[tatuarifd)".  Die  ©eftaltcn  öes  Di}nami!ers 
finö  betoeglid),  if)r  Sein  ift  ein  beftänöiges  $id)=tDanöeln,  Sid)= 
(Enttoideln.  Die  antifen  lEragifer  [at)en  ftatifd),  ßcitlos,  iljre  5^=" 
guren  f deinen  aus  ITtarmor  geljauen;  SI)a!efpeare  ift  öagegen  öer 
{ri}pus  öes  Di^namifers,  in  öeffen  lOerf  alles  öurdjeinanöergleitet, 
öurdjeinanöertDogt  roie  in  einem  !ontrapunftifd)en  BTufüftücf.  Hus 
neuefter  3eit  toüröc  id)  (Berljart  Hauptmann  als  Statifer,  I)einricfj 
mann  als  Dr}namifer  anfpred)cn. 

H.  2i?pcn  öes  Bilöungsgraöcs.  (Eine  anöere  Sonöerung  lä^t  [id) 
öanad)  Dornefjmen,  ob  öas  geleljrte  löiffen  eines  Did)ters,  alfo 
fein  (Bcöödjtnis  unö  feine  Kenntniffe,  fid)  in  öer  Did)tung  3eigen 
oöer  nid)t.  3n  frü{)eren  3al)vl)unöerten  I)at  man  gelegentlid)  3iem= 
lid)  grob  in  DoIfsöid)ter  unö  geleljrte  Didjter  gefdjieöen, 
iDobei  man  unter  Dolfsöii^tern  foldjc  oerftanö,  öie  zhtn  feincrici 
(Belel)r[amfeit  oerrieten. 

flud)  I)ier  3<;igen  fid)  nid)t  nur  in  öcn  3nöiDiöuen,  fonöern  aud). 
in  öen  Derfd)ieöenen  3eiten  mertoüröige  IDanöIungen.  3n  öer 
©cgentDort  fd)eint  (5ele{)rfamfeit  einen  (Begenfa^  3ur  Poefie  öar» 
3ufteIIen.  Hid)t  alle  Seiten  empfanöen  fo.  3m  ausgel)enöen  ITIittel» 

alter,  in  öer  Renaiffance,  in  öer  Baxod^z'it  wax  für  öen  Did)ter  mit 
[)öf)erer  Kunftabfid)t  (5elet)rfamfeit  unentbel)rlid).  ITtan  fpicfte  öie 
Did)tungen  mit  rDeitF)ergeI)oIten  Hnfpiciungen  aus  ITtt)tboIogie, 
(Befd)id)te  unö  pt)iIofopI)ie  unö  fofettierte  in  jeöem  Ders  mit  foI= 
d)em  IDiffen.  3n  öer  neueren  3eit  fpicien  aud)  Did)ter  oon  über= 
aus  Dielfeitigem  IDiffen  gern  öie  HaiDen,  roas  eine  3um  Heil  be= 
red)tigte  Reaftion  gegen  öie  (5eIeI)rtenpoefie  frül)erer  Seiten  ift. 
Das  Doüslieö  gilt  öielfad)  Did)tern  als  öas  3öeal  öer  Did)tung 
fd)Ied)tt)in.  Die  merftoüröige  3öecnarmut,  öie  in  öer  neueften 
£t)ri!  fid)  geltenö  mad)t,  öiefes  Sdjtoelgen  in  (Befü{)Ien  unö  (Emp= 
finöungen,  als  bcftünöe  öer  ITIenfd)  nur  aus  Heroen  o{)ne  ieglid)e 

Denffäl)ig!eit  —  alles  öas  gel)t  3um  Gicil  auf  eine  3U  roeit  ge= 
triebene  Reaftion  gegen  öie  „®elel)rfamfeit"  3urüd. 

®ft  fid)  mit  öiefen  beiöen  St)pen  öedenö,  aber  öurd)aus  nid)t 
iöentifd)  öamit  ift  ein  anöerer  (Begenfa^,  öer  rDieöerl)olt  bemerft 
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iDoröen  ift:  öer  (Begenfa^  3ri)ifd)en  naiDcm  unö  rcflcttiercn« 
6cm  Did)tcr.  ITTan  nimmt  im  allgemeinen  an,  ba^  alle  „Dolts» 

bicfjter"  naio  feien.  Sro^öcm  haben  mir  in  ber  ncueften  3eit  Did)= 
ter  Don  Doüslicbern  genug  gehabt,  öcren  fd^cinbare  HaiDität 
unö  üoIfstümIid)feit  gcrabe  ein  probuft  raffinierter  tünftlcrifdjer 
Refleyion  ift.  flud)  öie  Kunftli]rifer  öes  ITTittelalters  fpielten  oft 
berDu§t  öie  HaiDen.  Das  tüerf  allein  fann  öa  täufd)en;  es  ift  un= 
beöingt  nötig,  3ur  Sidjerftellung  Seugniffe  über  öie  flrbeitsireifc 
öes  Did)ters  f)eran3U3iel)en. 

Der  Ünterfd)ieö  3rDifd)en  öem  naioen  unb  reflefticrcnöcn  Did)= 
ter  ift  beöingt  öurdj  öie  geringere  oöer  größere  Beteiligung  öes 
tritifc^en,  berou^t  formenöen  Kunftoerftanöes.  ©an3  otjne  öiefen 
ge[)t  es  natürlid)  übertjaupt  nid)t  ah.  (Js  ift  ein  3rrtum  mand)cr 
gefüljlsfeligen  (Iljeoretifer,  als  fei  es  ein  Kenn3eid)en  öer  ed]tcn 
Poefie,  öa^  fie  oljne  jebe  üerftanbesljilfe,  blo^  aus  ber  (Tiefe  bes 
(Befüf^Is  t)erDorgebrod)en  fein  muffe.  (Es  gibt  root)!  taum  gro^e 
Kunftroerfe,  bie  otjne  Derftanbesbeteiligung  geroadjfen  roären,  unö 
aud)  im  Doüslieö  ftedt  oft  oiel  berou^ter  Kunftoerftanö.  5ßi^^^2r 
ift  öie  Hrt  öes  dntfteljens  für  öen  tDert  eines  TDerfes  gleid]gültig; 
es  fommt  nur  auf  öie  IDirfung  öes  oollenöeten  Kunftroerfes  an. 
SaUs  es  öen  betou^ten,  reflefticrenöen  Didjtern  Don  üolfslieöern 
gelungen  ift,  alle  Spuren  öiefer  refle!tierenöen  (Eätigfeit  aus3U' 
Iöfd)en,  fo  tann  öie  IDirfung  eines  foldjen  tüerfes  ebenfo  rein  fein, 

tüie  öie  eines  roirflid^en  öolfslieöes.  —  l7eine  3.B.  ivax  fidierlid^ 
öas  (Begenteil  eines  naioen  nienfd^en,  unö  bod}  ift  es  ihm  öurd) 
feine  berou^te,  gro^e  Kunft  gelungen,  (5eöid]te  3U  fd)affen,  öie  als 
naioe  IDerfe  im  heften  Sinne  empfunöen  tooröen  finö. 

\5.  flnroenbuitg  öcr  dt^ptf.  dine  lange  Reil)c  Don  ̂ ppen  Ijaben 
roir  Dorübergefüljrt  unö  nod)  anöere  li-e^en  fid)  auffpüren.  3m 
Ral]men  öiefes  Büdileins  muffen  jene  genug  fein !  Aber  toarum 
öas  alles  ?  Sid)crlid)  n  i  d)  t ,  um  eine  Klaffififation  um  il^rer  felbcr 
tDiüen  auf3uftellen !  nid)ts  liegt  uns  ferner,  als  einem  Sd)ematis= 
mus  3uliebe  Did)ter  in  ftarre  Rubrifen  3U  prcffen.  Unfere  JInpen 

finö  feine  „Klaffen"  roie  öie  öes  öoologen,  fie  finö  nur  TlTittel, 
©rönung  in  öie  flutenöe  5üllc  bes  Cebens  3U  bringen,  ohne  es  in 
ftarre  Begriffe  3U  3rDingen.  Hur  öer,  öer  öie  Beir)cglid)feit  unö 

(Elafti3ität  öes  „(ri]pus"  begreift,  fann  öamit  arbeiten.  Unö  nur  in 
öer  Arbeit  mit  öer  aufgeftellten  Q^npif  roirö  fid)  iljr  IDert  cr= 



flntocnbung  öcr  Q^tipif  39 

fd)Iie^en.  Vdan  fudje  fle  an3urDenöen  auf  einjelnc  per[önlid)!eiten, 
unö  man  toirö  erfennen,  ba^  fd)cinbar  (Il|aotif(i)es  \\ä)  cnttüirrt, 
unüberfel)bür  Dünfenbcs  feine  Struftur  entljüllt.  Da^  man  tro^= 
allcöem  öem  legten,  innerften,  etüig  irrationalen  IDefen  5er  per= 
fönlid)!eit  nie  bcifommt,  fei  mit  aller  Sdjärfe  l)ier  ausgefprod)en. 
(Es  finö  nur  HnnätjerungstDerte,  öie  fo  erreid]t  loeröcn.  $ÜX5  be= 
grifflicf)e  Denfen  ift  öas  3nöiDiöuum  einem  ®ren3rocrt  öer  Vda-- 
tljematif  3U  Dergleid)en.  3n5effen  öurd)  Hnnäf)erungsrDerte  lä^t 
\\6)  aud)  öie  3nöiDiöuaIität  für  oiele  ̂ roede  ausreirf)enb  bcftim= 
men,  unö  ifjre  pft}d)oIogifd)e  üerroanötfdjaft  3U  ergrünöen,  öaju 
foll  öie  fjier  aufgeftellte  H^t^pentafel  öienen. 

3d)  gebe  3unäd)ft  ein  ganj  fur3es  Beifpiel,  toie  man  auf 
(Bruno  jener  ̂ i^pi!  öidjterifdje  3nöiDiöuaIitäten  iljrer  (Eigenart 
nad)  analt}[ieren  fann  unö  beginne  mit  (5oett)e.  (Er  ift  DorrDie= 
genö  (BefüI^Ismenfd),  öal)er  ungleid^mä^ig  im  Sdjaffen,  nur  öort, 
iDO  fein  (5efüI)I  erregt  ift,  Don  I)inrei^enöer  (Brö^e.  Seine  Don  if)m 
felber  ausgefprod)ene  erotifd)e  Hatur  lä^t  il)n  überall  öas  H^I^ema 
lTlann=lDeib  im  IHittelpunft  öer  (Befd)el}m[fe  feljen  unö  offenbart 
fid}  in  feinem  intuitioen  (Erfaffen  öer  roeiblldjen  Hatur.  (Ein  ftar= 
fesSi^mpatfii-'Iebenfüfjrt  it)n3umDer!nüpfen  unöHusgleidjen  oon 
(Begenfä^en.  Sein  geljobenes,  rcenn  aud)  in  labilem  (BIeid)getDidjt 
befinölid)es  3d)gefüI)I  lä^t  it)n  öie  tDelt  iöeali[iert,  roenn  aud)  ni^t 
einfeitig  fd)öngefärbt  erbliden.  Die  fonfrete,  auf  IDaljrnefjmung 
geftellte  Hrt  öes  (BoetI)efd)en  (Beiftes  beöingt  öie  5üIIe  unö  $ai' 
benprad)t  feiner  Sd]öpfungen,  ebenfo  roie  fein  öt)namifd)es  3;em= 
perament  (roenigftens  in  öer  3ugenö)  ifjre  £ebenöigfeit.  Seine 
Difuelle  öeranlagung  offenbart  fid)  in  öer  Husroal)!  feiner  rDiffen= 
fd)aftlid)en  Hrbeitsgebiete  roie  in  all  feinem  Did)ten  unö  Denfen. 
Überall  jeöod)  ift  für  (Boetlje  öas  Streben  über  fid)  felbft  l)inaus  be= 
fonöers  !enn3eid)nenö,  feine  angeborene  Hatur  öurd)  (Einbe3iel)ung 
it)rer  (Begenfä^e  3U  errueitern,  feine  Kon!ret!)eit  öurd)  Hbftraftion, 
fein  Spe3iellfet)en  öurd)  Rid)tung  aufs  n;t)pifd)e  3U  ergän3en  unö 
fein  öt)nami[d)es  Temperament  unter  öem  (Einfluß  öer  Hntife  3U 
CDÜröeooUer  Ru{)e  3U  bönöigen.  So  gelangt  ®oetI)e  3U  jener  um= 
faffenöen  inenfd)Iid)!eit,  öie  feine  I)öd)fte  Stellung  in  öer  (Beiftes= 
gefd)id)te  ausmad)t. 

(Ban3  anöers  ftellt  fid)  öas  Bilö  Sd)illers  unter  pft)d)ologi= 
fd)em  (Befid)tspun!t  öar.   €r  ift  toeniger  Sttmmungsmenfd)  als 
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(5oett)C,  öafür  mit  fjeftigerem  IDillcn  unö  felbftl^errlidjerem  3n» 
tellcft  begabt.  3m  (Begen)a^  3U  (Boetfje  fetjlt  iljm  bie  intuitioe 
Be3icf]ung  3um  ITcibe,  mes^jalb  feine  I}clöinnen  mcift  etroas  fd)c» 
matifd}  ausfallen.  Dafür  ftcllt  er  lieber  llTanner  mit  leiöenfd)aft= 
lidjem  IPoUcn  öar.  Sein  (Befüljlsleben  ift  locfentlid}  aggreffiocr 
Hatur,  tDoraus  fid)  bie  Kampfesftimmung  feiner  juQ^'i^tDerfc 
roie  überljaupt  ber  Sinn  für  bramatifdje  Spannungen  ertlärt.  3ft 
öod)  aud)  fein  Zfihcn  ein  Drama  mit  ftarten  Stößen  unb  (5egcn= 
[tö^en.  ihit  Rcd)t  fielet  Sdjerer  in  il)m  einen  Satprifer,  in  (Boctf^e 
einen  3bnUiter.  51^'^il'''^  crfdjöpft  biefer  ®egenfa^  bie  p[t}d)o= 
Iog:fd)cn  (Begenfä^e  bei  loeitem  md)t.  lüäljrenb  ©oetlje  ein  ton« 
treter,  fpc3iellfel]enber  piuralift  ift,  ift  Sdjiller  abftratt,  Ilnpiter, 
üereinf)eitlid)er.  (Er  bid)tet  3been,  (Boetl^e  3nbiDibuen.  (Es  ift  nie- 
mals  ber  ein3elne  5aUr  ben  er  in  feinem  Did}ten  unb  DQwhn  ins 
HUgemeine  ifteigert:  er  geljt  immer  Dom  Allgemeinen  aus.  Sdjiller 
ift  gemöfe  biefer  abftraften  Deranlagung  ber  Hatur  unenblid)  fer» 
ner  als  (Boetlje,  ber  bei  aller  oerfeinerten  Bilbung  bod)  eine  gecDiffc 

„HaiDitöt"  3u  beroatjren  rou^te,  ber  gegenüber  fid)  Sd^iller  felbft 
als  „fcntimentalifd)"  empfanb.  —  (Beljt  man  nun,  unter  ben  Ijicr 
be3eid)neten  (5efid)tspuntten  bie  IDerte  ber  Didjter  burd],  fo  loirb 
man  eifennen,  ba^  in  ber  (Befamtanlage  ber  IDerte  unb  in  b^n  fti= 
liftifdjen  unb  fprad)lid)en  (Ein3el!)eiten,  in  ber  (Beftaltung  ber 
Perfonen  roie  in  bem  gebanflidjen  (Beljalt  mit  unfeljlbarer  Kon= 
fequeTi3  bie  (Eigenart  ber  Did}ter  a)iebertef}rt. 

(Ebenfo  toie  ber  G^i^pus  ber  3nbiDibuen  lä^t  fid)  aud)  ber  pfn= 
d)ologifd)e  {ET)pus  gan3er  Seiten  unb  Dölfer  auf  (Brunb  un= 
ferer  (It]pit  beftimmen.  Denn  Ijinter  jeber  biefer  Stileinljeiten 
offenbart  fid)  je  eine  tr)pifd)e  (Beiftigteit  flar  aufrei3baren  (It)a= 
ratters.  So  fann  man  3.B.  ben  gried)ifd)en  ober  fran3Öfifd)en  Dom 
germonifd)en  inenfd)en  nad)  ber  Dorioaltenben  (5efü{)lsbispofi= 
tion,  ber  (Eigenart  bes  3ntellett5,  bcs  Temperaments  unb  Der= 
toanbten  Kenn3eid)en  unterfd)eiben. 

\b.  Die  dppcn  bcs  Haturaliftcn,  3bcaMftcn,  Romoittifcrs.  Hod) 
ein  paar  anbere  äftl}etifd)e  Kategorien  feien  auf  (Brunb  unfercr 

(rt)pif  pfi)d]oIogifd)  öurd)leud)tet !  Die  Unterfd^eibung  Don  Xla-- 
turaliften,  Romantitern,  3bealiften  ift  3ioar  red)t  praftifd),  ift  aber 

im  £id)te  ber  Pfnd)ologie  betrad)tet  iDcber  einl^eitlid)  nod)  funba« 
mental:  im  (Begenteil,  es  roerben  ba  feljr  Derfd)iebcnartigc  Dinge 
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unfritifd)  3ufammengcrDorfen.  IDas  man  „naturalis mus" 
nennt,  fe^t  in  öer  Regel  eine  fonfrete,  fpe3iellfel)enöe,  pluraliftif(f|c 
(Beiftesart  Doraus,  eine  geringe  5äl)igteit  3ur  materialen  oöer  for^ 
malen  flbftraftion,  (Ebenfo  bleibt  aud)  öas  (Befüljlsleben  meift 
tontret,  ift  für  befonöere  Sublimierungen  nid)t  ge[d)affen.  Hur 
öas  finnfjaft  (Begebene  ̂ at  Realität;  öafür,  ba^  aud)  pf?anta[ic= 
gebilöe  unö  3öeen  nid)t  blo^e  i)irngefpin[tc,  fonöern  Realitäten 
gan3  anderer  Art  [ein  !önnen,  öafür  fetjlt  jeöes  üerftänönis.  3m 

übrigen  [inö  öie  I)id)ter,  öie  man  als  „Haturaliften"  anfpridjt, 
iljrem  TDefen  nad]  feljr  oerfdjieöen:  öer  eine  fdjilöert  öie  I0irt= 

lid)feit  aus  „tDiffenfd)aftlid)em"  3ntereffe  (Sola),  ein  anöerer  oon 
cr3ieljeritd)en  Hbficbten  erfüllt  (3er.(5ottI)elf),  roieöer  ein  anöerer 
Don  ITtitleiö  ergriffen  ((B.  I}auptmann).  Das  Kenn3eid)en  öer  auf 
IDieöergabe  öer  äußeren  lDir!lid)feit  gerid|teten  Kunfttenöen3 
bleibt  ein  IHerfmal,  öas  Did)ter  oon  jeöem  oerfdjieöenartigen  feeli= 
fd)en  lEt}pus  3ufammenroirft. 

flud)  öer  „3  ö  e  a  l  i  ft",  öen  man  gern  in  (Begenfa^  3um  Realiften 
bringt,  roill  „tDal)rl)eit",  freilid)  eine  iöeelle,  oon  allem  Sufälligen 
gereinigte  IDaljrljeit,  öer  gegenüber  öie  „lDal)irl)eit"  öes  Hatu» 
raliften  als  blo^e  „tDirflid)!eit"  erfd)eint.  Den  3öealiften  fenn= 
3eid)net  eine  ftarfe  5äl)igfeit  öer  flbftraftion,  öie  itjn  ftets  l)intcr 

öer  Befonöertjeit  ein  Allgemeines,  öie  „3öee"  {elSog,  öie  (Beftalt) 
erbliden  lä^t  Gm  (Begenfa^  3um  Haturaliften  Dereinfad)t  unö 
Dereinl)eitlid)t  öer  3öealift.  Der  IEt)pus  ift  iljm  roefentlidjer  als  öas 
3nöiDiöuum.  Sein  (Befütjlsleben  ift  ebenfalls  abftrafter  unö  oft 
Don  roeltfremöcr  Sublimlerung.  3öealiften  in  öicfem  Sinne  roaren 
Sopljofles,  öie  fran3Öfifd)en  Klaffifer,  Sd)iller,  öenen  bei  allen 
3eitlid)en  unö  nationalen  Derfd)ieöenl)eiten  jene  abftrafte  feelifdjc 
J^altung  gemeinfam  ift. 

Sud)t  öer  3öealift  öas  3eitlos  etoige  tücfen  im  Strome  öer 
(Erfdjeinung,  fo  löft  öer  Romantifer  öie  lDirflid)!eit  entroeöer 
in  3erflie^enöe  Dämmerung  auf  oöer  er  flüdjtet  in  eine  Spljäre  öer 
n;ranf3enöen3.  (Er  ift  Dor  allem  pijantaficmenfd),  unö  öie  (Beftalten 
feiner  Hräume  l)aben  für  il)n  l)öl)ere  n)irflid)feit  als  öle  (Begeben» 
ijeiten  öer  Sinne  oöer  öie  Begriffe.  Dal)er  füljlt  er  fid)  am  tooljlftcn 
in  öer  tOett  öes  lEraumes,  öer  Dämmerung,  öer  lTtonöna(^t,  öes 

ITtärdjens  unö  ferner  £änöer  unö  Seiten,  ja  öie  „öritte  IDelt"  fpielt 
überall  Ijinein  in  fein  ̂ agesleben.  TTtag  öer  Romantifer  als  Q[t)pus 
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aud)  crft  am  (Enöe  öcs  18.3af?rl?unöcrts  ertannt  rooröcn  fein,  fo 
ift  €r  bod]  eine  3U  allen  Seiten  möglid]e  aUgcmein=mcn[d)Iid)e  (Er= 
|rf)cinung,  freilid)  ein  fefjr  tompIi3ierter  JInpus,  5er  öaljer  aud) 

in  [ef)r  oerfdiieöenen  5di"bungcn  fdjillert. 
X7.  Die  3rrQtionaHtät  öcs  3nöiDiöuums.  3d)  habe  Dcifud)t,  eine 

2t)penaufftellung  3U  [djaffen,  öie  geftattet,  in  öer  fd^einbar  un= 
überfel}baren  ßnlh  6id)teri[d)er  IHöglidifeiten  getoiffe  fefte  3ügc 
3U  ertenncn.  Hlle  tOiffenfdjaft  geljt  auf  (Erfenntnis  Don  (5cmein= 
famteitcn  aus,  unb  mir  fd]eint,  ba^  6ie  öifferentielle  Pfndiologic 
nod)  Diele  unbetretene  ©ebiete  erfd)lie^en  fann.  Bei  aller  3ufam^ 
menorbnung  3U  JIt]pengruppen  öarf  man  ieöod)  nie  oergeffcn, 
ba^  jcöer  Did)tcr  aud)  3nöit)ibuum,  legten  dnöes  cin3ige  unb 
irrationale  (Erfdjeinung  ift.  Die  Singularität  bes  Dafeins  reid^t 
in  bie  Q^iefc.  Die  Rationalifierung  padt  nur  bas  (Beroirtte,  nie= 
mals  bas  IDirfenbc.  Dicfcs  fann  erfüljlt  unb  intuitio  gealjnt  rDer= 
ben,  !ann  jebod)  niemals  ber  (Begenftanb  ejafter  IDiffenfdjaft  fein. 
flngefid)ts  biefer  irrationalen  S^iefe  bleibt  bem  5orfd}er  nur  jene 

„fd)tDeigenbe  Dereljrung"  übrig,  bie  (Boetljc  allem  Unerforfd)= 
lidjen  gegenüber  empfieljlt. 

£ttcratur. 

3ur  PfT)d]oIogic  bes  !üiiftlertfd)en  S(i)affens:  Diltf)et),  Die 
(Einbilöungsfraft  6cs  Dtd)ters  1892.  Derf. ,  (Erlebnis  un6  I)id)tung 
1906.  (D.  rOaljcI,  £cben,  (Ericben  unö  Didjlung  1911.  S6atIIes, 

Le  G6nie  dans  l'art.  Ribot,  Essai  sur  rimagination  creatrice 
1905;  öcrf.,  Psychologie  des  Sentiments  1895.  (Emil  Uti^,  Dom 
Sd)aftcn  bes  Künftlers,  3tf(f)r.  f.  flftfjettf  Bb.  X.  Kreibig,  Bcitr.  5ur 
Pft)d}oIogie  bes  Kunftfd)affens,  3tfd)r.  f.  Aftfjetif  IV.  Zuda,  Die 
Pljanlafte  1908.  tiaoenftein,  Sur  Pft}c!)oIogic  bcr  Kunft  1913. 
K.  S(f)röttcr,  Die  lDuv3cIn  ber ,  pijanlafie,  3ai\rb.  pl}il.  ©efellfd). 
rOicn  1912.  (Dlt^elt  IXetoin,  Über  pfjantofieDorftellungen  1885. 
major,  Die  (Quellen  bes  tünftl.  Sdjaffcns  1913.  R.  HlüllersSr etcn= 
fels,  Das  Dcnfen  unb  bie  pf)antaftc  1916.  pasd)al,  Esth6tique 
nouvelle  fondee  sur  la  Psychologie  du  gönie  1910.  Fjennig,  Das 
Ilaturgefüf)!,  bie  3nfpiration  1912.  Stabelmann,  Pfi]if)opatf)oIogic 
unb  Kunft  1911.  Bcljagtjel,  BetDuf3tes  unb  Unberoufetes  im  öidjtcr. 
Scfiaffen  1906.  Born  er,  KünftIerpfi)d)oIogie  im  Altertum,  3tfd)r.  f. 
flftl]etif  VII.  RcibmaT}cr,  (Enta>idlungsgefd)icf)te  bes  tEalcntcs  unb 
(Benies  1908. 

(Eraum,  Si]mbolif,  Pfi}rf)oanali)fe:  Dolfelt,  Die  ?Eraumpf)antafie 
1873.    (Dicfeler,  Aus  btn  iEiefcn  bes  tEraumlebens  1890.    Sonetts, 
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ISoffni  1899.  Rinrt(i}[en.  3ur  Pft)d)oIogic  unb  Pftic{)opatt)oIogic 

6es  Did)ters  1911.  S.  5reub,  Die  Q^r^umbculung  1911 .  Über  öen 

tCraum,  2.  flufl.  1911.  Silbercr,  Über  öen  tEraum  1919.  ID.  Stcdel, 

Die  Spradic  öcs  tEraums  1911.  Der  f.  Die  tlräume  öer  Dijtcr  1912. 

Ranf,  pjt}cf)oanaIt}ns,  Beitrag  3ur  miitf)enforfd)ung  1919.  5-  gapcr, 
Snftem.  iraumbeobad)tung  1911.  ?}.  (EIHs,  Die  VOM  öer  Traume 

1911.  Pfi[ter,  Die  ©efc^e  öer  fünftl.  3nfpiratton,  Jmago  11.  Lom 
 = 

brofo,  (Benie  u.  3rrfinn,  o.  3. 

Diffcrentielle  p?t)ciioIogic:  tDilliam  Stern,  Die  öittcrcnlie
llc 

PfnAoIogie  in  iljren  metliobtfd)en  (Brunölagcn  1911.  mulIer=Srexcn  
= 

fcls  pcrfönlid)!eit  unö  rOeltanfdiauung  1919.  Klagcs  Prmpien 

öer  dbaraftcrologie  1910.  lllcumann,  Dorle[ungen  3ur  (Etnfutjrung 

in  5ic  crp.  päöagogif,  W.  Bö.  Bärroalö,  Die  pft}d)oI.  Saftoren  öes 

moöernen  3eitgeiftes  1899.  Dernon  £ee,  Über  Umfrage  unö  Sam. 

melforfdiung  in  öer  moö.  äft!)etif.  <E.  Znda,  Probleme  etner  (1
1)0= 

rafterologie,  ard,i«  f.  gef.  Pftid).  XI.  Hol)!,  Dte  peltanfdiauungen 

in  Diditung  unö  ITIufif  1915.  rDed)sIer,  tDeItanfcf)auung  u.  Kunft» 

jd)atten  1911.  Baaöe,  Pii}cf)ograp!i.  Darftellungen  übernormal 
 bc= 

gabter  3nbiDibuen. 

IL  Der  öid)tert5d)c  (Begenjtanö  unö  jeln  Stil. 

X.  Der  ©CGCttftonö  in  feinen  pfi^dfologifdien  Be5icl]ungen.  3n 

bei-  £ebre  Don  öer  Snmboli!  öer  (5efü{)Ie  ift  bereits  öargelegt,  vod- 

d)er  3n{)alte  fid)  öas  öicbtertfd)e  Scfjaffen  bemäd)tigt,  unö  unter 

a)elcf)en  (Be[icbtspun!ten  es  fie  umgeftaltet.  3n  öiefem  Hbfd)nitt  ge= 

öen!e  id)  öie  6eg,enftänöe  öer  öid)terifd)en  Darfteüung  als  foId)e 

nät}er  ins  Huge  3u  faffen.  Das  ift  inbeffen  nur  möglid),  roenn 

neben  öen  Be3iet)ungen  öer  Stoffe  3um  fd)affenöen  Didjter  aud) 

iljre  Be3iel)ungen  3um  (Benie^enöen  In  Redinung  gefegt 

roeröen.  Denn  3um  Begriff  öes  Did)tens  geljört,  tüie  roir  fat)en, 

nid)t  nur  ein  t}erausfd]Ieuöern  öer  (Bebilöe  aus  öer  Seele  öes  au= 

tors,  nein  es  gel)ört  Öa3u  aud}  ein  (Beftalten  unter  Rüdfid)t  auf  öie 

$oröerungen  öer  (Beniefeenöen,  3U  öenen  in  erfter  £inie  aud)  öer 

Künftler  felber  gel^ört.  Denn  öer  Bilöner  ift  3ugleid}  aud)  öer 

näd)fte  (Benie^enöe;  aus  öer  eigenen  Seele  nimmt  er  öie  erften 

IDertmafeftäbe  über  ©dingen  unö  mißlingen  feines  IDerfes,  erft 

in  größerer  (Entfernung  !ommt  ein  3öealpublifum  oon  5reunöen 

unö  üerftel)enöen  in  Betrad)t,  nur  nod)  roenig  öie  „unbefannte 

menge"  unö  gar  nid)t,  toeil  öas  ein  leerer  Sd)emen  bleibt,  öie 

menjd)l)eit".  Unübertrefflid)  Ijat  (Boett)e  im  „üorfpiel  auf  öem 
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^Ijeatcr"  3um  Sauft  öie  f(i)U)lerigc  £nge  5cs  üidjlcrs  gcfdjilöcrt, 
öer  fid)  am  licbftcn  in  jene  „ftiUc  I^immelsenge",  „too  £ieb  un6 
5i"eun6[d)aft  unfcrcs  Jjer3ens  Segen  mit  6ötterl)anö  erfdiaffcn 
unö  crpflegen"  Derfd)Iie^en  möd]te,  öer  öaneben  {)öcf)[tens  eine 
iöeale  „nad)CDeIt"  gelten  lä^t,  unö  an  öcn  öod)  aud)  öas  roogenöc 
(Beöränge  öer  niitroelt  feine  5oröerungen  [teilt.  (Bar  trcfflirf)  fiuö, 
ironifd)  tjalb  unö  fjalb  aud)  ernft,  öie  mannigfad)en  flnfprüd)e 
aufgefütjrt,  öie  „pijantafie  mit  allen  iljren  d^ören,  Dcrnunft, 

Derftanö,  (Empfinöung,  £eiöenfd)aft,  öod)  —  mer!t  eud)  tDol|I  — 
nid)t  of)nc  Harrljeit"  frören  toollen. 

3m  folgenöen  geöenfe  id)  öcn  öid)tcrifd|cn  (Begenftanö  oor  aUcm 
nad)  feiner  lOirfung  I)in  3U  erörtern.  BisFjer  roar  nur  oon  öer 

Beöeutung  öes  (Begenftanöes  als  „Si]mbol"  für  öie  SubjeftiDität 
öcs  Did)ters  öie  Reöe.  3nöef[en  3eigt  öie  (5efd)id)te,  öa^  öie  Stoff» 
roatjl  nid]t  allein  Dom  Did)ter  I)cr,  fonöern  aud)  Dom  publifum 
f)er,  Dor  allem  öeffen  fo3iaIer  unö  fultureller  Stufe  I)er  beöingt  ift. 

2.  3ur  Pfiid)oIogic  öcs  Publifums.  3n  geroiffem  Sinne  cnt» 
fpred)en  fii^  natürlid)  Kunftfd)affen  unö  Kunftgcnie^en,  öa  öics 
ein  nad)=  unö  Tfliterleben  öes  (Befdjaffenen  ift.  Des  (5efd)affcncn, 
nid)t  öcs  Sd)affensaftes !  tDenn  man  3urDeiIen  gefagt  t)at,  öa^ 
Kunftgenie^en  ein  nad)fd)affcn  fei,  fo  t)at  foId)e  Bet)auptung 
nur  aus  oöUiger  Unfenntnis  öes  Sd)affenspro3effes  entftel)cn 
tonnen.  (Eine  öat)inget)enöc  5oröerung  I)eifd)t  eine  Unmöglid)feit. 
Denn  aud)  öort,  roo  roir  am  beften  über  öen  Sd)affcnsatt  unter= 
rid)tet  finö,  übertoicgt  öie  Dunfelfjeit  öas  £id)t,  unö  ein  nad)= 
fdjaffen  in  irgenöeincm  Sinne  ift  üöUig  ausgefd)Ioffen.  Die  ober= 
fläd)lid)en  (Erörterungen  über  öie  n;ed)nif  öcs  Dramas,  rooöurd) 
mand)c  (Ertlärer  ein  Derftänönis  oon  Did)tungen  er3ie(en  roollen, 
ertöten  in  öer  Regel  jeöes  lebenöigc  (Befül)l.  BTan  braud)t,  um 
IDallenfteins  Scclenfämpfc  oöer  5aufts  Se^nfud)t  ins  2;ranf3en= 

öentc  mit3ucrleben,  nid)t  über  „crregenöe  ITIomente"  unö  „Peri= 
petic"  3u  grübeln.  So  feffelnö  unö  erleud)tcnö  eine  tl)eoretifd)e 
Bctrad)tung  öer  Did)tung  für  öen  reflefticrenöen  (Beift  fein  fann, 
fo  überflüffig  ift  fie  für  öas  unmittelbare  (Beniesen. 

Irtan  l)at  öemgcgenüber  öas  IDefen  öcs  Kunftgenic^ens  neuer» 

öings  als  ,,(Einfül)lung"  be3eid)nct,  unö  öer  Begriff  fd)eint  fid)  ein» 
3ubürgern,  obrooljl  er  nid)t  gan3  treffcnö  ift.  (Bemeint  ift  nid]t  blo^ 
ein  (Einfül)len,  fonöern  ein  met)r  oöer  roeniger  Icbenöiges  Sid)- 
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I^incinocrfe^en  in  öie  öid)terifd)en  (Beftalten.  Sdjon  öiefcs  lHe!)r 
oöer  tDeniger  jeöorf^  bebingt  beöeutfame  llnterfd)ieöc,  unö  fo 
mödjte  id)  nac^  öiefer  (Braöoerfdjiebenijeit  3rDei  (Ejtremtt)pen,  öen 

öes  „IUit[pieIers"  unö  öen  öes  „3uf d^auers",  aufftellen, 
3rDifd]en  öenen  in  tOirtlid^feit  nod)  Diele  3rDifd)enftufen  be[teljen. 

Der  „nritfpielev"  Dcrgi^t  fein  eigenes  3d)  über  öer  Darfteilung, 
fc^t  fid)  gan3  in  (Eins  mit  öem  I^elöen  oöer  öer  ̂ elöin,  iaud)3t  unö 
fd)Iud)3t  mit  it)nen  unö  toomöglid)  öen  anöeren  5iguren  ebenfalls; 

öer  3ufd)auer  oerljält-  fid)  „objeftiü".  (Er  ift  fid)  immer  beraubt, 
ba^  er  „Kunft"  geniest,  oergi^t  öie  lDirflid)feit  nie,  roie  öer  TITit» 
fpieler  tut;  fein  3d)betDu^tfein  fd)iebt  fid)  niemals  öem  öer  Per« 
fönen  öer  Did)tung  unter.  (Er  fül)lt  nirf)t  eigentlid)  mit  i^nen, 
fonöern  über  fie  unö  il)re  (Erlebniffe,  loas  alleröings  ein  getoiffes 
TTtiterleben  Dorausfe^t,  aber  öod)  toieöer  etroas  anöeres  ift.  (Er 
geniest  aud)  öas  (Ban3e,  alle  formalen  (Elemente,  er  ift  berou^ter 
unö  !ül)ler,  er  fd)aut  eben  3u,  tDäl)renö  öer  anöere  innerlid)  mit= 
geriffen  roirö. 

(Es  liegt  mir  aud)  f)ier,  roie  bei  allen  n^r)penaufftellungen,  doII= 

fommen  fern,  ein  tOerturteil  3U  fällen.  lUan  fann  als  „3ufd)auer" 
roie  als  „ITlitfpieler"  tieffte  IDerte  aus  öer  Did)tung  fd)öpfen,  toenn 
aud)  in  öer  Regel  öer  Q;t)pus  öes  „3ufd)auers"  öie  fpätere  (Ent» 
roidlungsftufe  ift.  Die  3ugenö  ift  mel)r  ITlitfpieler,  öas  Hlter  mel)r 
3ufd)auer.  Hber  es  ift  nid)t  gefagt,  öa^  öie  fpätere  (EnttDidlungs= 
ftufe  öiel)öl)ere  fei.  (Ban3  reiner  lUitfpieler  oöer3ufd)auer  ift  übri= 
gcns  tDol)l  !aum  jemanö.  (Dft  rDed)felt  man  öie  I^altung  rDät)renö 
öesfelben  Stüdes  beftänöig.  2^m  Ö;t}pen  be3eid)nen  nur  ein  Über= 
roiegen  in  öerfelben  perfon. 

Hatürlid)  Derl)alten  fid)  aud)  öie  tOerfe  öem  (Beroiffen  gegenüber 

nid)t  neutral.  Der  Husörudsöid)ter  fommt  öem  „tlTitfpieler",  öer 
„(Bcftaltungsöid)ter"  mel)r  öem  „3ufd)auer"  entgegen. 

5reilid)  liegt  öie  Sad)e  nid)t  fo,  öa^  man  bei  einem  flusöruds= 
öid)ter  immer  mitfpielen,  bei  einem  (5eftaltungsöid)ter  immer  3U= 

fd)auen  muffe.  3'm  (Begenteil,  es  ift  oft  fd)rDer  3U  erfennen,  rDeld)e 
(Einftellung  öie  befte  ift.  (Es  gel)ört  ein  feiner  3nftinft  Öa3u,  öas 
Rid)tige  3U  treffen.  Hber  es  gibt  Stüde,  öenen  gegenüber  eine 
falfd)e  (Einftellung  3ur  Ungered)tig!eit  fül)ren  mu^.  IDoUte  man 

Sd)illers  „Räuber"  oöer  f^ebbels  „3uöitl)",  öiefe  leiöenfd)aftlid)en 
Husgeburten  fubjeftiofter  (Befül)le,  nur  ols  fül)l  beobai^tenöer  3u= 
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fd)uuer  rucrten,  fo  aniröc  man  \o  ungercd)t  fein,  als  loollte  man 
IDerfe  toic  öie  (Boctbcfd]c  Panöora  ober  einen  Roman  Don  Q;i}af= 
Ural}  oöcr  5lQubert  nur  öanad)  fcfjäi^en,  roic  fefjr  man  felber 
mitgeri)|cn  roirö.  Soldjc  IDerte  muffen  Diclmeljr  aus  einer  ge= 
rriffen  I)iftan3  genoffen  roeröen.  Da  nidit  immer  öie  rid)tigc  (Ein= 
ftellung  gcroäljlt  touröe,  fo  ):iat  man  oft  IPcrfe  toic  öie  Ie^tgenann= 
ten  als  talt  unö  nüdjtern  oerfdjrien,  rDäI}renö  umgefcljrt  öie  ej= 
trcmen  5ufd)aucr,  öie  fid}  niemals  Dom  Strom  öer  £eiöenfd)aften 
mitreifjen  laffen,  öer  (Blut  oon  IDerfcn  roie  Don  Sd)i[Iers  3ugenö= 
öramen  oerftänönislos  gegenüberftanöen.  —  (Es  fann  öarum  oon 
größtem  IDerte  fein,  etroas  oon  öer  P)nd)ologie  unö  öen  fünft» 
Ierifd)cn  n;enöen3en  öes  Sdjaffenöen  3U  roiffen.  flnöererfeits  ift 
nid)t  gefagt,  öa^  ein  KunftcDerf  ftets  nur  auf  eine  IDeife  genoffen 
meröen  fönne.  3m  (Begenteil,  oielleidjt  finö  geraöe  öas  öie  beöcu= 
tcnöften  IDerfe,  öie  beiöen  ITripen  öes  Kunftgenie^ens  uollfommen 
gered)t  roeröen,  roeil  fie  nai}  öer  flusörudsfeite  roie  nad)  öer 
(Beftaltungsfeite  Ijarmonifd)  öurif)gefül]rt  finö. 

Heben  öiefen  I^auptti^pen  öes  Kunftgenie^ens  mad)en  fid)  aud) 
alle  anöeren  pfi}d)oIogifd)en  ̂ vipen  beim  ®enie^en  in  il^rer  Be« 
fonöerljeit  geltenö.  HUc  (Itjpen,  öie  roir  oben  bei  öen  Sdjaffenöcn 
fanöen,  feljren  bei  öen  (Benie^enöen  roieöer;  öenn  jeöer  ITIcnfd)  ap« 
pcr3ipiert  3iinäd)ft  nad)  feiner  IDeife.  naturgemäß  befd)ränfen 
fid)  öie  £efer  nid)t  bloß  auf  öie  if)nen  oerroanöten  Did)tertr)pen, 
fonöern  rooUen  alle  anöeren  aud)  r)erftcl)en.  So  fommt  es  entioeöer 
3U  feltfamen  (Entftcllungcn  oöer  DÖUig  ungered)tfertigtem  Hblel)= 

nen,  roeil  eben  „fein  ®rgan"  für  öie  (Eigenart  öes  Did)ters  Dor= 
f)anöen  ift.  (Eine  fluffaffung  Sd)illers,  roie  fie  3.  B.  (Berl)art  F)aupt= 
mann  in  öer  oon  il)m  geleiteten  Q:eUaiiffüI)rung  ucrriet,  offenbarte 
öeutlid),  roie  fel)r  öem  fonfreten  Beobad)ter  l7auptmann  öas  Der= 
ftänönis  für  Sd)illcrs  abftraften  Sd)rDung  abging. 

flUeröings  foUte  jeöer  ITIenfd)  einer  geroif  fen  (Einftellung  auf 
fremöe  Art  fäl)ig  fein,  unö  üiclfad)  fann  öer  £efer  aud)  if)m  tppus» 
fremöc  Did)tungen  erfaffen,  ja  öie  (rt)pusfrcmöt)eit  fann  fogar 
befonöere  Rei3e  mit  fid)  bringen.  Aber  es  ift  graue  ([l)eorie,  öaß 

jeöer  ITTenfd)  jcöe  Did)tung  „rid)tig"  genießen  fönne.  IDenn  man 
unter  „rid)tigem"  ©enießen  ein  füld)es  iierftel)t,  öas  fid)  gan3  öer 
jeelifd)en  13efonöerl)eit  öes  Did)ters  untcrorönet,  fo  ift  ein  „rid)= 

tigcs"  Derftel)en  einer  I)id)tung  Dcrmutlid)  eine  große  Seltenf)cit. 
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llTan  öavf  nidjt  überftreng  fein  un5  mu^  aud)  ein  „freies"  t)er= 
fteljen,  eine  „fubjeftiüe"  3nterpretation  als  legitimen  Kunftgenu^ 
gelten  laffen.  IDir  toiffen  3CDar  bis  Ijeute  nidjt,  rocldjes  öie  garan= 
tiert  rid)tige  Huffaffung  öer  Hntife  wax,  roir  roiffen  aber,  ba^  öie 
(5oetl]e3cit  gan3  fidler  öie  Hntife  in  öen  (Beift  öer  fpäten  öeutfd)en 

fluf!lärung  unö  it)rer  abftraften  f^umanität  „überfe^t"  fjat.  Das 
mag  l)iftorifd)  „falfd)"  getoefen  fein,  öarf  jeöod)  untci"  äftljetifd)em 
(5efid)tspun!t  nid)t  oertDorfen  roeröen.  Denn  üielleidjt  ift  alles 
tieffte  (Erleben  Don  Kunftroerfen  nid)t  eine  flusfdjaltung,  fonöern 
eine  fräftige  Hnregung  öer  eigenen  3nöiöiöualität.  „Reine  ©bjef^ 

tioität"  ift  eine  tljcoi-etifd)e  5o^öerung  unö  eine  praftifdje  'lln= möglidjfeit. 
Das  Derljältnis  öes  Didjters  3U  feinem  PublÜum  !ann  ein 

3rDiefad)es  fein:  entroeöer  er  ift  öeffen  Spredjer  unö  Reprä  = 
fentant,  oöer  er  ift  öeffen  (£rgän3ung  unö  IDiöerpart. 
UTandjer  £efer  liebt  einen  Didjter  öarum,  roeil  öiefer  feinen  eige= 
nen  Stimmungen  Spradje  oerleil^t,  mandjer  liebt  iljn  geraöc  um 
eines  (Begenfa^es  roillen.  THandjer  IlTenfd),  öer  fditner  am  Z^hzn 
3U  tragen  Ijat,  finöet  Befrieöigung  öarin,  mit  Cenau  oöer  £eoparöi 
3U  !lagen,  ein  anöerer  in  öer  gleid)en  £age  fütjlt  fid)  geraöe  3U 
lid)ten,  Ijeiteren  Did)tern  l)inge3ogen,  öie  iljm  eine  feiner  eigenen 
entgegengefe^te  IDelt  eröffnen.  3eöer  roirö,  roenn  er  feine  eige= 
nen  Dorlieben  unö  Hbneigungen  auf  (Bruno  unferer  2t]pi!  öurd)= 
gel)t,  3U  merfroüröigen  5eftfteUungen  gelangen.  Die  Be3tcl)ungen 
3tDifd)en  Did)ter  unö  Publifum  finö  nod)  iDcnig  unterfud)t,  unö 
öod)  märe  öeren  (Erforfdjung  eine  jeitpftjdjotogifd)  feffelnöe  fluf= 

gäbe.  Das  Problem  öes  „üerfannten  (Benies",  öes  3ufrüf)=  unö  öes 
3ufpätgeborenen,  roüröe  Don  öiefer  Seite  f)er  gan3  neue  Beleud)= 
tungen  erfaljren.  Pft]d)ologifd)  gefetjen  fteljen  öie  fid)  folgenöen 
(Benerationen  oft  im  (Begenfa^  3ueinanöer,  loas  bereits  i^egel  in 
feiner  IDeife  erfdi^aut  Ijat. 

Die  großen  Künftler,  feiner  organifiert  als  öie  tTTaffe,  mad)en  in 
fid)  rafdjer  jenen  (EntrDidlungspro3e^  öurd),  öen  öie  anöern  fpätcr 
erleben.  Daöurd)  oerlieren  fie  öen  Kontaft  mit  iljrem  Publifum, 
öas  langfam  nad)l)inft.  So  ift  mit  gemiffer  HottDenöigfeit  öer  ganj 
gro^e  Künftler  ein  S^^ß^öer  in  feiner  Seit,  roeil  er  meift  fd)on  ein 
flngel]öriger  öer  fommenöen  3eit  ift.  Darum  l)aben  öie  gan3  gro= 
feen  (Benies  3U  iljren  £eb3eiten  feiten  öie  lauteften  (Erfolge  geljabt. 
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Das  fdjrillfte  f)uiiagcfd)rci  umgibt  ftets  nur  öic  TRittelmäjjigen, 
roätjrcnö  öer  fpätcre,  aber  cblere  un5  öauernbere  Ruljm  öer  gan3 
(Broten  oft  öann  er[t  anljcbt,  rDcnn  fie  längft  abgetreten  finb  Dom 

Sd)aupla^  itjres  Kümpfcns.  —  Darin  liegt  eine  tiefe  (Eragif,  5ic 
jeöod)  niemals  aus3ufd)alten  fein  lüirö. 

3.  Die  ötd|tcrifd)en  ©egenftänöc  im  aügcmciiicn.  Da  öic  Didj« 
tungen  aus  menfd)iid)en  (Erlebniffen  erroad)fcn  unö  anberen  ITTen= 
fdjen  3um  (Erlebnis  toerben  iDoUen,  fo  ift  natürlid),  ba^  menfd)«» 
Iid)e(£rlebniffe6er  eigentlid)e  Stoff  öer  Didjtung  [ein  cocröen. 
3n  öer  ̂ at,  roo  anöere  Elemente  in  öie  Dichtung  aufgenommen 

coeröen,  traben  fie  nur  öaöurd)  öid)teri)d]en  IPert,  öa^  fie  mit  UTen» 
fd)en  in  Be3iel)ung  ftel)en  oöer  fr)mboli)aft  menfd)lid)e  (Erlebniffc 
roiöerfpiegeln.  So  ift  öie  tlatur  nur  öort  öid)terifd]e5  IHotio,  roo  fie 
mcnf(^Iid)e  Stimmungen  fi]mboIiiiert,  fo  finö  alle  ?Eiergefd)id)tcn 

nur  öaöurd)  'rei3DoU,  öa^  öie  Hiere  öarin  Dermcnfd)Iid)t  finö  oöer 
öod)  HTenfd)Iid)es  in  öurd][id)tiger  TRasfe  roieöergeben.  löenn 

neuere  Didjter  eine  „fosmifdje"  Didjtung  angeftrebt  Ijaben,  fo  ift 
aud)  I)ier  öie  flntljropomorptjifierung  unöermeiölid).  Da^  alle 
(Böttcr  nur  gefteigerte  inenfd)en  finö,  braudjt  nid)t  erft  bemcrft 
3u  toeröen. 

Sinö  nun  alle  menfd)Iid)en  (Erlebniffe  öid)terifd)er  Derarbei» 
tung  3ugänglid)?  TKan  toirö  öiefe  $xaqe  bejatjen  muffen,  toenn 
man  öas  gan3e  flrfenal  oon  ungel)euerlid]en  unö  ungcl)euerlid)ften 
Stoffen  überblidt,  öie  öie  IDeltliteratur  bietet.  Da  ift  nid)ts  fo. 
nieörig  unö  nid)ts  fo  fd)mu^ig,  öa^  es  nid}t  3um  Stoff  poetifdjer 
Darftellung  geöient  tjätte.  Hot3ud)t,  £eid)enfd)änöung,  HTutter» 
morö  finö  fogar  feljr  beliebte  ITTotiDe.  Run  roirö  man  eriDiöern, 
öas  Derljältnis  öes  £efers  3U  öiefen  (Befd)ef)niffen  fei  rein  öas  öes 

„3ufd)auers",  nid)t  öes  „mitfpielers".  (BecDife,  es  mag  oft  äuöer= 
Iid)e  Heugier  öie  ITIenfdjen  3U  foldjen  Darftellungen  t)infü{]ren. 
Dennod)  fann  es  öas  nidjt  allein  fein,  öenn  im  (Brunöc  mu^  man 
einer  Did)tung  gegenüber,  roenn  fie  roirten  foll,  öas  (BefüI)I  tjaben: 
tua  res  agitur.  Unö  es  fann  fein  Streit  öarüber  fein,  öafe  aud) 

ein  ITTenfd),  öer  nie  einen  TRorö  begangen  l}at,  öie  furd)tbaren  (5e» 
roiffensqualen  Rasfolnüocos  3itternö  miterleben  !ann,  ebenfo  toic 

mand)er  ptjilifter,  öer  im  Zeh<tn  nie  öcn  ITTut  öer  el)rlid)en  Über» 

3eugung  ijätte,  fidj  im  Q:f)eater  für  Uricl  flcofta  begciftert.  (Benau 
toic  im  Did)ter  alle  möglid)en  3nftinfte  fteden,  öie  im  £cbcn  nid)t 
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3um  Hustrag  fommcn  unö  oielleicf)!  in  öer  Did)tung  eine  Hblei= 
tung  erfaljren,  genau  fo  ift  es  im  empfänglid)en  £e[er.  (Es  [tecfen 
in  unferer  Seele  öic  Keime  3u  unenölicf)  Dielen  anberen  iLatzn 
unö  (Erlebniffcn,  als  unfer  Blilicu  fie  cntroiifelt.  Auf  öiefer  Sat= 
\ad]t  beruljt  öic  IDirfung  oieler  Didjtermerfe.  flud)  ein  im  £c= 

hin  li'ödj^t  fricöfertiger  IUen[d],  öer  in  praxi  nie  jum  S(^rDerte 
greifen  roüröc,  fann  in  (Beöanfen  öic  ungeljcure  U)ut  Htid)ael 
KoI)II)aa[ens  miterleben,  öarum,  toeil  tief  in  feiner  Seele,  nur  Dom 
getDÖ{|nlid)en  £cben  untcrörüdt,  öod)  öer  Keim  3u  fold)  leiöen= 
fd)aftlicf)em  flufbegel)ren  ftedt,  roie  es  öer  Did)ter  fd)ilöert.  Darin 
liegt  ein  l)of)cr  IDert,  aber  aud)  eine  (Befaljr  öer  poefie.  „Sie  roedet 

öer  öun!eln  (Befüljle  (Betoalt,  öic  im  ̂ er3en  iDunöerbar  fd)liefen." 
Aber  es  fann  aud?  mandjcr  gefäljrlidje  3nftinft  öaöurd|  genäl)rt 
roeröen,  unö  toenn  nidjt  innere  Reife  öes  £cfers  oöer  öie  fittlidjc 
I^ol^eit  öes  IDerfes  öas  ausglcidjen,  fo  fönnen  Did)tungcn  etljifd) 
fetjr  bcöcn!lid)  fein,  öie  äftljetifd)  tiefe  IDirfungen  üben.  (Es 
fommt  auf  öic  Hrt  öer  Bcljanölung  an,  ob  ein  Stoff  fünftlerifc^ 
geaöelt  erfdjcint  oöer  nidjt. 

(Dbwol]{  alfo  grunöfä^lid)  fein  Stoffgebiet  fid)  öid)terifd|er  Be= 
Ijanölung  oerfagt,  scigt  öoi^  ein  Überblid  über  öie  IDelt  öes  (Be= 
öidjteten,  öa^  mand)c  Stofffpliären  ftarf  beDor3ugt  rouröen.  Das 
Ift  ein  dinroanö  gegen  öie  Jlljeorie  lebensferner  äfttjctifer,  öie  öen 
Stoff  als  DÖUig  gteidjgültig  abfertigen.  (Es  3eigt  fid)  aud),  öa^ 
üölfer,  Seiten,  fo3iale  Sd)id)ten  roie  öie  3nöiDiöuen  iljrc  befon= 
öcren  Stoffgebiete  Ijabcn,  unö  es  ift  Hufgabc  einet  pft)d)ologifd)en 
5orfd)ung,  öiefe  Husroaljl  aus  öem  2!t]pus  öes  Dolfcs,  öer  3ett, 
öer  3nöiDiöuen  3U  erflören. 

Seljr  roiditig  finö  öa  Dor  allem  öic  fo3talen  unö  fulturellcn  Dcr= 
Ijältniffe.  (Benau  bcfcljen  fjaben  \a  feiten  öie  gansen  Dölfer  il/re 
Did)tung,  fonöern  öer  jemeils  repräfentatioe  Stanö  fd)afft  fid) 
feine  it)m  angemeffene  poefic.  So  roaren  es  in  Deutfc^lanö  im 
ITtittelalter  öer  flöel,  fpäter  öas  Bürgertum  öer  Stäöte,  nod)  fpä= 

tcr  öie  „(5elel)rten",  öie  als  Sprcdjcr  auftraten.  (Eine  geiftigc  (Ein= 
l)eit  beftef)t  in  fomplisiertcrcn  Kulturoerljöltniffen  faum  mel)r; 
cDos  Don  roeitem  fo  gefel)cn  als  (Einl)eit  erfd)eint,  ift  nur  öie  ̂ ege» 
monic  einer  fo3ialen  Sd)id)t.  Si^ßüi'^  Qi^t  es  neben  öer  {}aupt= 
ftrömung  aud)  nebcn=  unö  (Begenftrömungen,  öie  ebenfalls  i^re 
Did)ter  {jcroorbringen. 

anuffi  460:  müller^^retenfels,  Poetif.    2.  flufl.  4 
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4.  Spcjififdjc  Stoffgebiete.  Auf  öen  primitioftcn  Stufen  5er 
Kultur,  bei  allen  3äger=  unö  FjirtenDÖlfern,  fpielt  in  öer  I)id)tung 
(toic  in  6er  Religion)  6as  (Eier  eine  überragenöe  Rolle.  (Es  fteljt 
gleid)bered)tigt  neben  öem  inenfd)cn,  ift  aber  feinestoegs,  roic 
in  öer  fpäteren  cEierfabel,  blo^  eine  Derficiöung  für  moralifdjc 
£eljren.  Das  (Eier,  in  bem  alle  möglid)en  Dämonen  fid)  oertör» 
pern,  fteljt  mit  öem  ITTenfd^en  in  magifd)er  Bc3ief]ung,  unö  magU 
fdjer  Spuf  aller  Art  fenn3eid)net  b^nn  aud)  öiefe  früljeftc  tEier* 
öid]tung. 

3n  öer  auf  öas  „totemiftifdje"  3eitaltcr  folgcnöen  „(Epod)c  öer 
(Bötter  unö  I^elöen"  (IDunöt)  l^err[d)t  öie  IDelt  öer  f^croen  Dor. 
„Arma  virumque"  fingen  öie  meiften  Sänger  öer  t)or3eit.  Der 
©runö  liegt  in  öer  pfi}d]ologifd)en  Derfaffung  öes  Ijeroifdjen  3eit= 
alters,  öer  fraftoollen  jugcnö  öer  Dölfcr,  in  öer  überfd}äumenöe 
Kampfinftin!te  öen  tEi]pus  beöingen.  Der  Krieger  ift  öer  reprä» 

fcntatioe  Stanö.  Der  ITlenfd)  öer  5^"ül)3eit  ift  öer  Did}tung  gegen* 
über  gan3  ITIitfpieler,  er  iöentifi3iert  fid)  mit  öen  E}elöen  unö  lebt 
in  iljm  öeffen  gcljobenes,  fiegreidjes  £eben  mit.  Da3u  !ommt, 
öa^  au^er  öer  rein  äftljetifdjen  IDirfung  päöagogifdje,  etl)ifd)e,  fo= 
3iale,  politifdje  ITtotiDe  öie  Pflege  öes  I^elöengefangs  begünftigen, 
3ft  öod)  aud)  l)eute  öer  größte  (Eeil  öer  Sd)ulleftürc  (roic  3U  Seiten 
öer  (Bried)en)  aus  fold)er  f}clöenpoefie  3ufammengeftellt.  3ntcr= 

cffant  ift  öie  toeitere  (Enttoidlung  öes  „l7clöen".  Der  Hamc  bleibt 
il)m,  aud)  öa,  roo  er  nid)t  mel)r  mit  öem  $d)rDerte  gegen  5ßi^öß 

unö  Drad)en  aus3iel)t,  fonöern  roo  er  fid)  als  „Ritter"  oor  allem 
öer  Dame  gegenüber  3eigt.  Unö  öer  Hame  „f)elö"  bleibt  fogar 
öort,  roo  er,  toie  im  moöernen  Roman,  in  öer  Regel  alles  anöcrc 
als  rDirflid)er  f)elö  ift,  fonöern  meift  nur  öer  Spielball  feiner  (Bc= 
fül)le  unö  (Erlebniffe.  Der  f)elb,  im  Sinne  öes  aftioen  Siegers,  ift 
l)inabgeftiegen  in  öie  Spl)äre  üon  3"gcnöer3äl)lung,  DeteftiD= 
roman  unö  Kolportageliteratur.  IKan  !önnte  üielleid)t  —  obtDol)l 

CS  faft  roiöerfinnig  flingt  —  üon  einem  „paffioen"  f^clöen  im 
moöernen  Rioman  fpred)en,  in  öem  öie  (Eigenfd)aften,  öie  öie 
f^auptperfon  öer  (Er3äl)lung  roüröig  erfd)einen  laffen,  l)öl)erc  Sen= 
fibilität,  feinere  (Beiftigfeit  unö  öifferensiertcres  (5efül)lsleben  tDä* 

ren.  Da  öer  moöerne  £efer  toeit  mel)r  „5ufd)auer"  als  „TlTit= 
fpieler"  ift,  ftört  il)n  menfd)lid)e  Sd)n)äd)e  nidjt:  als  „3ufd)auer" 
l)at  er  fogar  il)r  gegenüber  ein  (5efül)l  überlegener  3ntercffiert= 
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Ijeit,  öie  öem  naioen  ITTenfdjen  öer  Dor3cit  roie  nod)  unferen  p\v\' 
d)oIogi|d)  auf  gleidjer  Stufe  ftcljenöen  Knaben  gan3  unoerftänölut)' 
getoefen  roäre. 

flu^er  öer  Kriegerfafte  liat  befonöers  öer  priefterftanb  eine 
repräfentatioe  Rolle  gefpielt  unb  ̂ at  fid)  öie  Did)tung  nidjt  ent= 
geljen  laffen,  um  öie  (Beifter  3U  erobern.  Die  religiöfe  Didjtung 
als  reine  Kunft  fdjöpft  aus  öer  ungeljeuren  U)elt  öer  mt}tl)enbil= 
öenöen  ptjantafie,  öie  fid}  3unäd)ft  oljne  äfttjetifdje  Hbfid)ten  be= 
tätigt,  öie  aber  fd)on  fetjr  früfj  öie  üinftlerifdje  ßo^^  als  ein  rDirf= 

fames  IKiittel  3U  itjren  3u)eden  begrübt.  "Diefes  IKittel  tritt  balö 
immer  felbftljerrlid^er  auf.  (Es  getjt  nid)t  an,  alle  Did)tung  aus 
religiöfen  Urfprüngen  tjersuleiten.  So  na):ie  öie  religiöfe  unö  öie 
öid)terifd)e  pijantafie  oerroanöt  finö,  öas  fpe3ififd)  Künftlerifdje 
ift  nid)t  aus  öer  Religion  3U  erÜären.  3n  jener  Derroanötfdjaft 
öer  beiöen  (Bebiete  aber  ift  es  begrünöet,  öa^  fie  feit  öen  $xni]= 
3eiten  bis  auf  öen  f)eutigen  ̂ aq  fid)  immer  aufs  neue  gegenfeitig 
befrudjtet  l)aben. 

Dom  religiöfen  Stoffgebiet  ift  fein  roeiter  Sdjritt  3U  jenem, 

öas  (Boetfje  als  öie  „öritte  IDelt"  gleid]bered]tigt  neben  öie  „äußere" 
unö  öie  „innere"  ftellt,  roo  er  oon  öen  Stoffgebieten  fpridjt.  (Es 
ift  öie  IDelt  öer  Hfjnungen,  öer  Sräume,  öes  (5eifterfpu!s  unö  äl)n= 

Itdjer  Dinge,  öie  feit  alters  als  (Bebtet  öes  „Ü)unö  er  baren" 
eine  gro^e  Rolle  in  öer  Didjtung  aller  Art  gefpielt  liah^n.  (Es  gibt 
3U  öen!en,  öa^  felbft  auf  tOirflidjfeit  gerid)tete  poefie  nid)t  aus= 
fommt  oI)ne  öerartige  TITotiüe.  3^/  ojir  Ijaben  geraöe  bei  Did)tern, 
öie  tben  gan3  realiftifd)  öaljerfamen,  öie  (Erfd^einung,  öa^  fie 
plö^Iid^  mit  beiöen  SüB^"^  ins  Überfinnlidje  I)ineinfpringen. 

Jjauptmanns  „tDeber"  unö  fein  „^annele",  öer  „5uI)rmannEjpn= 
fd|el"  unö  öie  „Derfunfene  (Blode"  liegen  3eitlid)  naije  beieinanöer, 
—  Da^  Did)ter  bei  itjrer  großen  Senfibilität  unö  lebtjaften  pi)an= 
tafie  empfänglid)  finö  für  mi}ftifd)e  (Einörüde,  ift  gecoi^  Ieid)t 
3U  oerfteljen.  Sd)CDerer  ift  fd)on  öie  gro^e  Heigung  öes  Publifums 
für  fold)e  Dinge  3U  öeuten.  XTIit  (ErÜörungen,  öie  auf  fltaoismus 
3urüdgel)en,  öürfte  man  rool^I  faum  fetjr  iceit  fommen.  flud)  öie 
in  früfjefter  3ugenö  öurd)  flmmenmärd)en  ufro.  eriöecften  3n^ 
ftinfte,  öie  im  fpäteren  Zthtn  nod)  im  Unterberou^tfein  roeiter 
toirfen  follen  (roie  Maä)  annimmt),  fönnen  öod)  nur  einen  Qieil 
öiefer  tDirfungcn  erflören.  Der  roaljre  (Bruno  liegt  rool)!  im  XDe= 

4* 
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fen  alles  emotionalen  Den!cns,  bas  öen  Sa^  Dom  3urci<fycn6€n 
(Brunöe  nid)t  fennt  unb  öas  öie  TDirflidjfeit  lieber  felbftt^rrlidj 
nad)  feinen  Beöürfniffen  geftaltet.  Dem  (Befül^I  erfd)eint  Sic  (Er:= 
fafjrungsroelt  immer  3U  eng,  3U  unbefrieöigenö,  es  feljnt  fid)  nad) 
tranf3cnbenter  (txQän^unq,  unö  alles,  roas  iljm  einen  Btid  in  jen« 
crfef)nte  Überroelt  geftattet,  ift  il)m  CDillfommcn.  Unb  eben  als 
5üt)rer  in  öicfe  britte  IDelt  begrüßt  es  öen  Did)tcr. 

lilit  fid)  Derf cinernber  Kultur  treten  befonbers  e  r  0 1  i  f  d)  e  Did)= 
tungen  immer  ftörfer  t)erDor,  bie  auf  primitioen  Stufen  faft  gan3 
fct)Ien.  flud)  bas  I)at  fo3iaIe  (Brünbe  unb  t)ängt  befonbers  mit  ber 
Bebeutung  ber  $xaü  für  bas  gefellfd)aftlid)e  £eben  3ufammcn. 
Die  KompIi3ierung  ber  Be3ief)ungen  3tDifd)en  ben  (5efd)Ied)tcrn 
fd)afft  eine  unenblid)c  5üUe  Don  bid)terifd)  ausrocrtbarcn  Situ= 
ationen,  fie  fd)afft  aber  aud)  3U  gleid)er  Seit  bas  Bebürfnis,  biefc 
Be3iet)ungen  3U  fublimieren  unb  fünftlerifd)  bar3uftellcn.  Be= 
fanntlid)  fprid)t  fid)  befonbers  öer  get)emmte  lErieb,  bic  unglüd= 
Iid)e  £iebe  im  (Bebid)te  aus.  IDie  nun  ber  Did)ter  in  feinem  (5«= 
bid)t  einen  ft)mboIifc^en  drfa^  für  eine  oerfagte  n)irflid)feit  fin= 
bet,  fo  aud)  ber  £efer.  Unb  je  fd)rDieriger  fid)  bie  natürlid)e  Be= 
friebigung  bes  (Battungstriebes  geftaltet,  um  fo  breiteren  Raum 
pflegt  bie  erotifd)e  Poefie  ein3unebmen,  um  fo  mel)r  aud)  pflegt 
fie  ben  tirieb  3U  oergeiftigen. 

5.  Die  Pftidfologiftcrung  öcr  Stoffe.  (Es  fei  nod)  auf  eine  (Ent= 
tridlung  aufmerffam  gemad)t,  bie  id)  als  3unel)menbe  Pft)d)o  = 
logifierung  ber  Did)tung  be3cid)nen  möd)te.  Das  foU  l)ei^en, 
öafe  Im  allgemeinen  bie  ®efd)el)niffe  auf  frül)eren  Stufen  ber 
poetifd)en  (Entroidlung  mel)r  äu^erlid)er  Art  finb,  rDät)renb  fie 
fpätcr  fid)  Derinnerlid)en.  Sd)lieJ3lid)  rid)tet  fid)  öas  3ntereffc  bes 
Cefers  überl)aupt  nid)t  mel)r  auf  bie  I^anblung  als  fold)e,  fonbern 
auf  beren  pfi)d)ologifd)e  Dorbercitung,  auf  bas  Spiel  ber  ITIotiDe, 
bic  bie  f^anblung  bebingen.  So  finb  roir  im  19.3al)rl)unbcrt  3u= 

Ic^t  3u  einer  „pft)d)ologifd)en"  Did)tung  gelangt,  einem  mcrf= 
roürbigcn  Scoitterbing,  bas  eine  U)iffenfd)aft  unb  eine  Kunft  mit= 
cinanber  ocrfnüpfen  toill.  Befonbers  d)arafteriftifd)  ift  biefe  Art  in 
ben  Romanen  Bourgets  ausgeprägt.  3nbeffcn  Don  fold)en  Son= 
bcrbarfciten  abgefel)en  bleibt  bie  trat|ad)e  beftel)en,  baß  ber 
Sd)tDerpunft  bes  3ntereffes  Don  au^cn  nad)  innen  gcrüdt  ift.  Da= 
mit  braud)t  burd)aus  nod)  nid)t  ein  fünftlerifd)es  IDerturtcil  gc« 
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fällt  3u  [ein.  Denn  Don  äftljetifd)em  Stanöpunft  aus  bleibt  es  fel)r 
öie  S^^QQ^/  i33as  roudjtigere  tDirfungen  er3ielt,  bie  breite  öetail= 
licrte  Ausmalung  aller  pft]d)i[d)en  Regungen,  oöer  jene  farge  fln= 
öcutung,  öas  drratenlaffen  öes  3nneren  öurd)  Äußeres,  toie  es  [id) 
in  öer  älteren  Poefie  finöet.  tüaljrfdjeinlicl)  roirft  es  poetifd)  üiel 
ftärfer,  roenn  öer  Didjter  öes  Hibelungenlieöes  oon  fragen,  öer 
öic  ungeljcure  (Befaljr  oorausfieljt,  nur  bemer!t:  „den  heim  er 

vaster  gebant",  als  roenn  eine  ausfül)rlid)e  flnalt]fe  [einer  [eeli= 
[dj'cn  3u[tänöe  Ijier  [tünöe.  So  [inö  btnn  oft  öie  „p[r)(f)ologi[cf)en" 
I>id)ter  in  öen  S^^'^^  oerfallen,  iljr  Publifum  ju  ermüöcn,  in= 
öcm  [ie  T)on  öem  ITTittel,  öas  üoltaire  als  öas  (Beljeimnis  3U  lang= 
meilen  empfieljlt,  all3U  reid]lid)  (Bebraud)  gemadjt  tjaben:  bem, 
alles  3U  jagen, 

6.  £uft=  tinö  Unluftdforaftcr  öer  ntotioc.  (Eine  toeitere  Seite 
öer  (5egen[tänölid)feit  öer  Di(f)tung  enttjüUen  roir  mit  öer  5^Q9^ 
nad)  öer  £u[t=  oöer  Unluftroirtung  öer  lUotioe.  Hid)ts  fal= 
[d)er  als  öie  Hnnaljme,  es  fäme  auf  eitel  £u[trDir!ung  an ! 

(Beroi^  tjaben  mandje  Did)ter  r)er[uc^t,  nur  £id)t  oljne  Sdjatten 
3U  geben,  ettoa  öie  3öt]llifer  öer  Ro!o!o3eit;  es  [inö  aber  feine 
(Bemälöe  geiDoröen.  3n  tDirflid]feit  !ommt  es  öarauf  an,  öa^  öas 
Stüd  in  [einer  ®e[amtl)eit  lu[tüoll  i[t,  öas  Ijei^t,  öa^  öas  Unluft^ 
bereitenöe  [0  perteilt  i[t,  öa^  es  nid)t  öie  angeneljmen  (Befüljle  er= 
örüdt.  £auter  glüdli(^e  ®e[d)el)ni[[e  roirfen  faöe  toie  3udertDa[[er. 
tlnlu[t  öagcgen,  mit  £u[t  gemi[d)t,  mirft  [teigernö,  rDÜr3enö, 
pridelnö,  je  nad)  öer  IHi[d)ung. 

Unö  3tDar  fönnen  mir  bei  (Einfüljrung  öer  Unluft  3tDei  Arten 
unter[d)eiöen:  eine  [uf3e[[iDe  unö  eine  [imultane.  3m  er[ten  S^Kß 
rDed)|eln  £u[t  unö  Sd)mer3  miteinanöer  ah,  im  3rDeiten  $c\h 
bilöen  [ie  [oldje  fompleyen  3u[tänöe,  in  öenen  £u[t  unö  Unluft  3U 
[ogenannten  Tlti[d)gefül)len  üerfdimeljen. 

Die  [u!3e[[iDe  Derteilung  lä^t  Ijeitere  unö  betrübenöe  HTo= 
tine  abiDed)[eln.  Auf  naioer  Stufe  finö  öüftere  unö  Ijeitcre  f}anb= 
lung  [orgfältig  ge[d)ieöen,  inöem  3.B.  in  öie  Qlragööie  f}arlefin= 
[jenen  eingelegt  roeröen,  oöer  neben  einer  tragi[d)en  J)auptl)anö= 
iung  eine  lu[tige  Hebenfjanölung  leerläuft,  toas  [id)  nodj  bei 
Sl)üfe[peare  fun[tDoll  oerroenöet  finöet.  3nöe[[en  nöljert  [id)  öie 
[u!3e[[iDe  Derteilung  non  £u[t  unö  Sd)mer3,  je  l)öl)er  öas  Kun[t= 
werf  ftel)t,  um  [0  mel)r  öer  [imultanen  5orm,  inöem  nämlid) 
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öcr  3ufcf)aucr  [ic  ni(f)t  als  getrennt  cmpfinöct,  fonöern  fic  il)m 

3U  I)-öl}crcr  (iin[)cit  3ufammenfüngen  wk  DisI)armonien  unöt)ar= 
monien  in  einem  ITTufifftürf.  3^  f}öbcr  öas  Kunitrocrf  ftel^t,  um  fo 
metjr  üerflecfjten  fid)  I^citeres  unb  Dufteres,  unö  [ie  bilöen  eine 
foId]e  dintjeit  toie  auf  (Bemälöen,  too  öas  £id)t  erft  burd)  bcn 
Sdjatten  ̂ um  £eucf)ten  gelangt.  So  cmpfinöet  öer  roaljre  £efer 
5ie  tjcitcren  S3enen  bei  $f>afefpeare  nidjt  als  cttoas  üon  öen  öüfte= 
ren  (Betrenntes,  fonbern  öie  HarrencDit^e  im  £ear  öienen  erft 
ba3u,  bas  Sd)auerlid)e  im  Sdjicffal  bcs  Königs  in  feiner  gan3cn 
tliefe  fül]lbar  3u  madjcn;  unb  anbererfeits  empfinben  roir  ein  bar= 
gcftelltes  (Blüd  erft  als  (Blüd,  roenn  es  eine  £öfung  aus  Sturm  unb 
CJual  ift.  Das  Hadjeinanber  flingt  3ufammen  3um  Hcbeneinanber. 

Da^  reine  £uft  fabe  unb  ermübenb  roirft,  tonnen  loir  überall 
im  £eben  beobadjten.  IDie  biejenigen  Speifen  am  I)öd}ftcn  geroer^ 
tet  roerben,  bie  £uft  unb  Unluft  am  raffinierteften  mifdjen,  bas 

Süfee  burd)  Bitterfeit  ober  Sdjärfe  rDÜr3en,  fo  ift's  in  ber  Kunft. 
Unb  3rDar  fönnen  rcir  eine  gan3  beftimmte  Kuroe  bemer!en,  bie 
üon  einer  geringeren  llnluftbeimifd)ung  3U  immer  ftärferen  Dofen 
fül}rt  unb  ins  franfljaft  perüerticrte  umfd)Iagen  fann,  fo  ba^ 
etroas,  tDas  normalen  meufd^en  nur  reine  Unluft,  (Efel,  TDiberroille 
3U  erregen  pflegt,  Don  befonbers  raffinierten  3nbiDibuen  nod)  als 
l)öd)ft  pifantes  Ttlifdjgefüljl  Don  pridelnbem  3auber  genoffen  rDcr= 
btn  fann.  Hnali]fiert  man  jene  (Befüljle,  bie  Did)ter  roie  Baubc= 
laire,  IDebefinb,  f^cinrid)  IHann  3U  erregen  lieben,  fo  roirb  man 
Beifpiele  genug  finben,  ba^  ÖEfel  unb  flbfd)eugefül]le  fünftlerifd) 
als  pofitioe  TDirfungen  oerroanbt  roerben.  flud)  bei  gan3  großen 
Künftlern  fommt  fold}es  3utDeilen  Dor.  tDenn  man  bebenft,  in 
rDeld)en  Sd)auerlid)feiten  Doftojerosfi  in  ben  Brübern  Karama= 
foro  Ijerumtüüljlt,  fo  roirb  aud)  in  biefen  SäUcn  ber  natürlid}  emp= 
finbcnbc  Cefer  bas  als  franfbaft  bewerten,  obn)ol)l  bas  bie  inög= 
lid)feit  fünftlerifd)er  XDirfungen  nid^t  ausfd)lieöt. 

3n  ber  ̂ at  3eigt  fid),  ba^  bie  ftärfften  lüirfungen  in  ber  Dic^= 
tung  ftets  burd)  bie  (Erregung  Don  inifd)gefül)len  er3ielt  roorbcn 

finb.  So  tragen  bie  bcibcn  ausgeprägteften  So^-'irien  ber  poctifd^en 
IDirfung,  Hlragif  roic  Komif,  unoerfcnnbarcn  lTTifd)d)aratter.  Unb 
3rDar  l)at  man  3rDei  Arten  Don  nTifd)gcfül)len  unterfd)ieben:  bie 
rut)igen  unb  bie  pridelnben  ober  pifanten.  3n  lDirflid)fcit  fül)rt 
ein  fontinuicrlid)er  Übergang  Don  ben  einen  3U  bzn  anberen,  roas 
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öen  löert  öer  beiöen  llnterfcf)eiöungen  natürlid)  nidjt  auff^ebt,  ob= 
njoljl  öer  Unterfcf)ie6  nur  in  öer  ftärferen  Dofis  von  Unluft  liegt, 
öcr  öen  pifanten  lUifdigefüIjIen  innerooljnt.  Daöurd)  roirö  andi 
6cr  etljifdje  Cljarafter  üerfdjoben;  benn  es  ift  etl)ifd)  nidjt  gleidj^ 
gültig,  ob  fid}  bie  ©efüfjle  öer  ITtenfdjen  [o  percertieren,  öa^  Un= 
luft  als  £uft  empfunöen  roirö.  löie  fidj  pt}t)fi[d)  allju  ftarfes 
Sdjroelgen  in  pifanterien  Don  Speifen  unö  2ranf  3U  rädjen  pflegt, 
[0  aud)  öic  p[t]d)ifdje  flusfd)iDeifung.  Davon  i^bodf  fpäter.  Dor= 
läufig  roenöe  id)  mid)  3U  einer  Hnali]fe  öer  beiöen  toidjtigften  I0ir= 
fungsarten  öer  Poefie,  öes  ̂ ragifdjen  unö  öcs  Komifdjen. 

7.  Die  tragif^cn  ©cgcnftänöe.  (Jine  befonöcrs  Ijerüortretenöe 
(Battung  öid)terifd)er  Stoffe  bilöen  öie  tragi[d)en  (Befdjetjniffe. 
Daljer  ift  öie  lEragif  ein  £iebIingsprobIem  öer  äfttjetif,  3umal  öie 
fd)einbare  paraöojie,  öa^  an  fid)  nieöerörüdenöe,  unluftbereitenöe 
Sntbeftänöe  öas  £ebensgefül)l  geroaltig  empor3urei^en  oermögen, 

3ur  Deutung  loden  mu^.  Die  Uragif  „rein  objettiü",  otjne  p[t]d)o= 
logifdje  Begrünöung,  auft^ellen  3U  tooUen^  ift  freilid)  ein  unmög= 

lidjes  Problem.  Der  „Untergang  eines  (Broten",  öer  „Sieg  öer 
3öee,  öes  HUgemeinen  über  öas  3nöiüiöuum"  ober  roie  man  fonft 
öie  Sragi!  objcftio  Ijat  beftimmen  roollen,  finö  nidjt  an  fid)  tra= 
gifd),  fie  toeröen  es  erft,  inöem  öer  UTenfd)  fie  mit  jener  merfröür= 
öigen  Doppelljeit  öer  (BefüIjIsreaÜion  auffaßt,  öie  ifjn  3uglcid^ 
nieöerörü(ft  unö  emporreißt. 

ITIit  Redit  liahzn  öafjer  öie  meiften  Denfer  im  fubfeftioen  (Erleb= 
nis  öas  ̂ Hauptproblem  gefcfjen,  in  öer  bereits  ge!enn3eid)neten 

DoppeI{)'Cit  Don  Depreffion  unö  Huffd)n)ung.  Bei  öer  Befdjreibung 
öiefer  (Befüiile  im  ein3elnen  finö  [ie  jeöod)  oielfad)  einfeitig  geblie= 
htn  unö  l}ahtn  öie  pfi]d}oIogi[d)e  ITtannigfaltigfeit  überfeinen.  3d) 
roeröe  öal]er  einige  !)auptformen  öer  Sragi!  oorfüljren  unö  öaran 
öie  lebenfteigernöe  tDirfung  öer  öepreffioen  Dorgönge  öeuten. 

(Bemeinfam  ift  aller  €ragif,  öa^  ein  unl^eilDollcs  (Befd)id  öurd| 
(Jinfüljlung  miterlebt  roirö,  öa^  öies  Unlufterlebnts  jeöod)  ins  po= 

fitine  „umgebogen",  „gebrod)en"  roirö.  IDir  faljen  oben,  ba^  öiefc 
Senöen3  3ur  „Bred)ung"  unluftnoller  (Einörüde  eine  allgemein 
pfr]d)ologifd)e  (Erfd)einung  ift.  Diefe  „Bred)ung"  fann  öurd)  emo= 
tionale  Reaftion,  fie  tann  aud)  öurd)  etl)ifd)e  oöer  logifd)e  (5egen= 
ODirfung  gefd)et)en.  (Erfolgt  fie  öurd)  freiwilliges  Unterroerfen 
unter  übergeupaltiges  (Befd)id,  roirö  öas  Unglüd  als  unentrinn= 
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bares,  gottgcrooUtcs  Unl)eil  l)ingenommcn,  fo  haben  tüir  6en  C[r}= 

pus  6cr  „Refignationstragif"  (Der  5ciU  öes  „König  (Döi= 
pus").  3n  feiner  Untcrrücrfung  unter  bas  ungel)cure  (Befd)i(f  fin» 
5ct  öer  nienfd)  eine  Art  religiöfcn  üroftes  unö  inneren  5ricöen, 
Qud)  iDO  er  äu^erlid)  3erbrid)t.  Hnöers  öic  „Ijcroifdje  Qlra» 

gif".  Fjier  bäumt  fid)  gcroaltigcs  £ebcnsgefübl  in  prometl^eifcbem 
CEro^  empor  gegen  unabrocnöbares  (Befcbiif.  Durd]  ITtitleben  öiefcs 
Kampfes  oljne  Hadjgeben  bis  3um  (Eoöe  finöet  öer  THcnfd)  innere 
(Erljebung,  aud)  roo  öas  äußere  Sd)id)al  triumphiert  (([i]pifd)cr 
5all:  fragen  in  J)ebbels  Hibelungen).  Durd)  ett)ifd)e  Reflexion 
iDirb  öas  5urd)tbare  gebrodjen  in  öer  S  d)  u  I  ö  t  r  a  g  i  f.  i}ier  roirb 
öas  Hieöerörüdenöe  öes  (5efd)icfs  ins  Derföijnenöc  umgebogen 
öurd)  öas  Berou^tfein,  öa^  Dortjanöenc  Sd)ulö  öurd)  immanente 
lDeItgcred)tigfeit  gefüt)nt  roirö.  Diefe  5orm  öer  (Tragif  ift  oft  ins 
Banale  I)erabge3ogen  rooröen:  ein  mcn|d),  öer  nur  für  ein  Der= 
bred)en  beftraft  roirö,  ilt  nid]t  tragifd).  (Erft  öort,  roo  nid)t  nur 
öic  Strafe,  too  aud)  öie  Sdjulö  als  fchidfalf^aft  beöingt  erfdjeint, 
erl)ebt  fid)  öerartiges  (Befd)ef)en  in  öie  tragifd)e  Spfjäre  (Der  5aU 

„IDallenftein"  bei  $d)iller).  ®l)ne  moralifd]e  Begrünöung,  rein 
iöeell  aufgeI)oben,  erfd)eint  öie  tragifd}e  Depreffion,  roo  öer  Un= 
tergang  öes  3nöiDiöuums  als  Sieg  einer  metapt)t)fifd)en  THad)!, 

öer  3öce,  empfunöen  roirö  in  öer  „3öeentra  git",  inöem  öurd) 
Dernunfterfenntnis  öem  Sd)icffal  öer  Stad]el  genommen  ojirö  (Bei= 

fpiel:  „Agnes  Bernauer"  oon  ̂ ebbel).  Dicfe  Q;i]pen  finö  nid)t 
erfd)öpfenö,  genügen  aber  rool)!  in  unfercm  Ra{)men,  in  öic  ITIan' 
nigfaltigfeit  öer  tragifd)en  (Befüt)Ie  unö  öer  öurd)  fie  als  tragifd) 
gefenn3eid)neten  (Befd)el)niffe  l)inein3uleud)ten.  Da^  man  an  tra= 
gi)d)en  (Bcgenftänöen  aud)  ol)ne  Rüdfid^t  auf  il)re  fubjettioe  lDir= 

fung  mand)erlei  (Bcmeinfames  roie  „(Brö^e",  „Sd)idfalsmäf5igteit" 
fcftftellen  fann,  foU  nid)t  geleugnet  roeröen,  öod)  finö  alle  öiefc 
5eftftellungen  nid)t  erfd)öpfenö  unö  geben  feine  rDaf)rl)afte  (Erflä= 
rung  ol)ne  (Einbe3iel)ung  öer  pft)d)ologifd)en  IDirfung. 

8.  Die  fomifd?cn  (5cgcnftänöc.  (Ebenfalls  fel)r  beliebt  3U  allen 
Seiten  roaren  fomifd]e  Stoffe.  Kein  IDunöer,  öa^  öie  äfthetifer 
mit  (Eifer  aud)  öas  IDefen  öer  Komif  auf3ul)ellen  fud)tcn.  Soroeit 
fic  öas  Problem  objcftio  löfen,  öas  Komifd)e  als  einen  unab^: 
I)ängig  Don  öer  pft)(^ologifd)en  IDirfung  erflärbarcn  ^atbeftanö 
öeuten  rooUten,  oerfingen  fie  fid)  in  Sadgaffcn.  IDeöer  öer  Kon^ 
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traft  als  (BIeid)3eitigfcit  (3.  B.  3tDifd)en  35ee  unö  tDir!lid)!cit) 
nod)  öer  Kontraft  als  Sufjeffion  erflären  an  fid)  öas  Problem. 
(Es  gibt  3aMreid)e  Kontrafte,  öie  niemals  als  tomifd)  empfunöen 
meröen.  ITtan  mu^  öie  [ubjeftioe  Reaftion  in  öie  Definition  auf» 
ncfjmen.  Diefe  Reaftion  aber  ift  öas  £ad)en,  öas  feine  gleicf)gültige 
Begleiterfdjeinung  ift,  fonöern  3um  IDefen  öes  Komifdjen  getjört. 
IDir  ladjen  nid)t,  tocil  etroas  objeftio  fomifd)  tDÖre,  fonöern  roeil 
roir  ladien,  nennen  roir  einen  öiefen  3uftanö  erregenöen  (Begen= 
ftanö  !omif(f).  Dabei  ift  3U3ugeben,  öa^  in  öer  Ilat  Kontrafte 
unö  Überrafdjungen  oft  3um  £acf)en  reijen.  HUcröings  befommen 
roir  öas  pfi]d[)oIogifd)e  Problem  erft  3U  faffen,  roenn  roir  öem 
(Bruno  öiefes  £ad)rei3es  na(J)geI]en.  Dies  Problem  ift  nod)  roenig 
erörtert  rooröen. 

ITTeiner  Hnfid)t  nad)  ift  öas  £a(i)en  öie  Hbreaftion  einer  leidj? 
ten  Unlüft,  öie  itjrerfeits  roieöer  oerfdjicöener  ̂ erfunft  fein  !ann. 
(Bei  ftarfer  Unluft  oerfagt  jenes  Dentil.)  3e  nad)  öer  Hrt  öer 
ab^ureagierenöen  Unluft  unterfdjeiöen  roir  rierfcf}icöenc  Arten  öes 
Komifd)en.  3ct)  getje  aud)  t]ier  Don  öen  (Brunöformen  öes  Hffe!t= 
lebens  cus.  Die  Unluft,  öie  öurd)  £ad)en  abreagiert  roirö,  !ann 
eine  Ieid)te  Depreffion  öes  3d)gefüI)Is  fein:  öer  S^^  ̂ ^s  t)erle  = 
genf)eitlad)ens.  Sie  !ann  aud)  öie  Hbreaftion  all3u  I)od)ge= 
fd)nellten  3d)gefüI)Is  fein:  öas  Zadizn  öes  Übermuts  unö  öer 
Überlegentjeit.  (Es  fönnen  unluftoollc  Hggrefficaffefte,  3orn 
oöer  f}a^,  fid)  abreagieren:  öer  $a\l  öes  i}oI)ngeIäd)tcrs,  öes 
fatirifd)en  £ad)ens.  (Es  fann  fid)  ftarfe  Sr)mpatf)ie,  öie  an  fid)'  nidjt 
unluftDoII  3u  fein  braud)t,  Husörud  fuc^en:  öas  £ad)en  unö  £ä= 
d)eln  öes  iDoI)ItDoIIenöen  J}umors.  Ja  aud)  öie  Sejuals 
rei3ung  fcnnt  i{)r  eigentümlid)es  Zaditn,  toorin  fie  fid)  abreagi«»rt 

unö  rDoI)er  öie  Beliebtt)eit  öer  „3ote"  ftammt.  3ft  man  fid)  erft 
öiefer  au^eroröentIid)en  KompIi3icrtI)eit  öer  Komifgefüt)Ie  beraubt 
getDoröen,  fo  roirö  man  einfet)en,  roarum  es  nid)t  gelingen  roill, 
eine  eint)eitlid)e,  objeftioe  Definition  öes  Komifd)en  3U  geben,  unö 
roarum  aud)  öie  meiften  bisherigen  Definitionen,  öie  öen  (Bruno 
im  Subjeft  fud)ten,  einfeitig  bleiben  mußten. 

^inroeifen  möd)te  id)  nod)  öarauf,  öa^  meine  Deutung  öes 
£ad)ens  als  motorifd)er  Hbreaftion  unö  öes  (Befüt)Is  öes  Komifd)en 
als  feelifd)en  Korrelates  öiefes  motorifd)en  Dorgangs  fid)  trefflid)i 
Derträgt  mit  öer  befannten  3ames=£angef(^en  Hffefttt)corie,  öcr= 
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3ufoIge  alle  (Bcfül]Ic  Begleiterfdieinungcn  motorifd)er  Dorgängc 
finb.  3ur  Stü^e  öiefcr  fjnpotfjefe  bemcrfe  id)  nod),  ba^  aud)  bort, 
tDO  öas  £ad)cti  öurd)  djcmifdje  Rei3ungeii  (Sticf[toffori]buI)  ober 
nad}Ql}mung,  ol]nc  pfi]d]ifd}cn  (Bcgcnftanb,  er3ielt  toirb,  bod)  jene 
Stimmung  bcr  Komit  eintritt.  3nbc[[cn  [d^eint  mir,  ba^  aud]  Don 
benjenigcn,  bie  bie  3ames=£angejd)e  £el)re  nidjt  anertcnncn,  bie 
oben  [fi33ierte  ITtannigfaltigfeit  ber  Komif  nid)t  überfeljen  coerben 
barf.  Da^  fid)  biefe  Hrten  bes  £ad}ens  oft  oerquidcn,  oermefjrt 
bie  Buntijeit  bcs  Problems  beträd]tlid),  mad}t  es  aber  aud)  3ur 
rei3DoIIen  Aufgabe,  bie  Komif  ein3clner  Did)ter  3U  analiifieren. 
ITtlan  toirb  bann  finben,  ba^  bie  mciften  eine  ober  einige  Hrten  bes 
Komifd)en  ausfd)lie^Iid)  beDor3ugen,  unb  ba^  bie  Komif  THoIieres 
Don  ber  3can  Pauls  ober  Bufd]S  gan3  ti]pifdie  Unter[d)iebe  auf= 
toeift.  (Belingt  es,  bcn  (Ernft  ober  bie  dnge  bes  Dafeins  burd) 

£ad)en  ober  £äd)cln  3U  parahificren,  fo  fpred)en  roir  oon  „?}u-- 

mor",  bod)  fann  aud)  biefe  (Brunbftimmung  bes  £ebens  bie  oben  ge^" !enn3eid)neten  5ärbungen  tragen. 
9.  Didjtung  unb  £cbcn.  Bereits  biefer  fur3e  Überblid  über  bie 

bid)teriid)en  (Begen)tänbe  I)at  gc3eigt,  ba^  bie  lDal)I  bes  Stoffes 
nid)t  in  ber  3nbiDibualität  bes  Did)ters  allein  begrünbet  liegt, 
fonbern  ba^  bie  fulturelle  unb  fo3iare  Situation  ber  öölfer  it)re 
Stoffe  forbern.  Das  ift  fein  IDibeifprud)  mit  ber  bancben  eben« 
falls  beftel)enbcn  Bebingtbeit  burd)  bie  (Eigenart  bes  Did)ters. 
(Ein  (Begenfa^  fommt  \a  fdion  barum  nid)t  auf,  roeil  ber  Did)ter 
ftets  ein  SoI)n  feiner  3eit  ift  unb  felbft  ber  Suggeftion  einer  be= 
ftimmten  geiftigen  Htmofpl)äre  unterliegt,  aud)  wo  er  fid)  in  be= 

iDu^ten  (Begenfa^  3U  tl)r  ftellt.  $üx  feine  3nbiDibuaIitüt  bleibt  ba-- 
neben  nod)  Spielraum  genug.  ITtan  überfel)e  aber  nid)t,  ba^  bie 
bid)terifd)en  (Begenftänbe  nid)t  blo^  ber  flu^ennjelt  entnommen 
roerbcn,  man  bebenfe,  ba^  fie  ftets  bcreid)ert  aud)  in  bie  fluten« 
roelt  3urüdrDirfen.  So3iaIes  unb  fulturelles  Z(thcn  bilben  eine  Did)= 
tung  aus,  aber  aud)  bie  Did)tung  beeinflußt  fo3iale  unb  fulturelle 
5ormen.  Das  Rittertum  ift  nid)t  nur  (Bcgenftanb  bcr  poefie,  es 
ift  als  Kulturp{)änomen  aud)  fclbft  ein  probuft  ber  bid)terifd)cn 

pi)antafie.  ds  ift  gar  nid)t  ab3ufel)en,  roic  ftarf  unfer  gan3es  gei-- 
ftiges  unb  gefeUfd)aftlid)es  £eben  burd)  bie  Did)tung  beeinflußt 
roirb.  3n  ber  Did)tung  roirb  fid)  bas  £cbcn  feiner  felbft  beroußt, 
unb  bies  BcrDußtrocrben  entroidelt  mand)en  bisl)er  fd)lummernben 
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Keim  erft  3ur  Blüte.  Unfer  gefamtesDenfen  unö5üt)Ien  ift  unenö= 

lid)  ftärfer  Don  ben  Didjtcrn  beeinflußt  als  roir  annetjmen.  Der 

„5auft"  als  (Beftalt  ift  in  öiefem  Sinne  md)t  nur  eine  S(J)öpfung 

(BoetI)es,  fonbern  ber  gansen  germanifd)en  Raffe,  unb  feitbem  er 

gcftaltet  ift,  I)at  er  taufenbfältig  roeiter  geroirft.  Did)terifd)e  (5e- 

ftülten  tonnen  ju  rDirflid)feiten  Ijöljeren  ©rabes  roerben,  bie  ein 

unDergängIid)es  Z^h^n  fütjren,  roeil  jener  ̂ zxl  ber  menfd)t)eit,  be= 

ren  Der!örperungen  fie  finb,  immer  aufs  neue  biefen  Sdjatten  fein 

Blut  unb  fein  Z^htn  Ieif)t.  IDenn  man  bie  Deutfct)«n  in  itjrer 

(Befamtl)eit  als  „fauftifd)"  beseidjnet  tjat,  fo  toaren  fie  bas  gemife 

fd)on  Dor  (Boetljes  Did)tung;  fie  finb  es  aber  nad)t)er  in  beiDußte^ 
rem  unb  oertieftem  Sinne  geroorbcn. 

£itcratur. 

3ur  tEJicoric  öes  äftl)ct.  (Bcnicfecns,  fpe3ien  6cr  €infüfjlung:  cgi. 

aufeer  öcn  genannten  Sd)riften  oon  Ctpps,  Doüelt,  K.  (Broos,  bc 

p.  Stern,  (Einfül}lung  unb  flffoäiation  in  ber  neuen  aftt)ettf  1898. 
K  ©roos,  Die  (Empfinbungen  aus  bem  Körperinnern  unb  bas  äftljet. 

miterleben,  3t|d)r.  f.  Äfttjettf  IV.  üernon  Cee,  IDeiteres  über  (Em» 

füljlung,  3tfd)r.  f.  äftl)etif  V.  (D.  Külpe,  "Über  ben  affo3.  (Embrud bcs  äftbet.  (Denieöens,  Diertclial)rsfd)r.  f.  roiff.  pt)il.  23.  $■  ̂ l"!«""' 
Die  (Beltung    bes    äfttjet.   Urteils.    ITIitteil.  ber  £ttcrarl)ift.    ©efellfd}., 

3ur  (Cragif:  üolfelt,  flftf)eti!  bes  Cragifcben  (befte  Überfid)t)  1915=*. 
£ipps    Der  Streit  über  bie  tEragöbie  1891.    R.  £)amann,  3tfd)r.  f. 
Pbil   Bb.  117—118.    rO.  IDarftatt,  Das  Sragifdie  1909.    TDaljel, 

Über   tragif(i)c   Sornt,   3ntern.   monatsfd)rift    1914.     £aurila.   Die 
äfthetifcbcn  mobifüationen,    3tf(i)r.  f.  flftt)eti!  VIII. 

3ur  Komi!:  Bcrgjon,  Le  Rire  1911.  S.  Sreub,  Der  IDi^  unb  fetnc 

Be3ief)ung  3um  Unbetoufeten  1905.   freier,  ptjtifiologie  unb   Pftidio» 

logie  bes  Cad)ens  1873.    Cipps,  Komif  unb  £}umor  1898.   R.  Htüllcr» 
Sreienf  eis,  pfi]dioIogic  bcs  Komifdicn.  Deut[d)e  Pfi)dioIogie  1  (1916). 
Bärmalb,    3tfd)r.  f.  flftl)eti!  II.    Übertjorft,   Das  Komifdie  1896. 

Dugas,  Psychologie  du  rire  1902.    Ejöffbing,  f}umor  als  £ebcns= 
gefüt)!  1918. 

III.  Die  StUformen  5er  Darbietung. 
X.  Die  Darbietung  als  ftilbiI6cnöer  Softor.  IDenn  id)  bie  l)er= 

fömmlid)e  (Einteilung  ber  Stilformen  in  (£pif ,  £t)rit  unb  Dra. 
matif  für  meine  Betrad]tungen  beibet}alte,  fo  mact)e  id)  babei  bie 
art  ber  Darbietung  3um  (Einteilungsprinsip.  Don  (Epüfpredje 
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i^  bort,  iDO  öie  3nf)altc  in  ruljigercr  IDeife  cr3ä{)Icnö  öargcboten 
iDcröen;  £i}rif  \\t  öer  lebl)after  gefteigerte,  formal  gc[d)lo[fenerc, 
mcift  öurd)  mufifalifd)c  TTIittel  untcrftü^tc  üortrag,  Dramatit 
öie  öialogificrtc  mimi[d)e  Darbietung.  Hatürlid)  entfprcdien  aud) 
beftimmte  3nt)alte  öiefen  Darbietungsformen,  fo  ba^  man  aud) 
intjaltlid}  öiefe  Stilformen  gcfd]ieöen  t)at:  (Epif  als  Husfpin» 

nung  Don  (Befd)ef)ni[fen,  Zm'it  als  flusörucf  üon  Stimmungen  unö (5efüf]len,  Dramatif  als  Dorfübrung  Don  Fjanölungen.  5^eilid)  ift 
bei  all  öiefen  Begriffsbeftimmungen  3U  bcöenten,  ba^  fie  prat= 
tifd)en  Sroedcn  öienen,  nidjt  logifd)  l)aar[d)arf  begren3bare,äjtl}eti= 
fd)e  Kategorien  [inb.  Denn  oft  roedifelt  innertjalb  bes  gleirfjen 
Kunftroerfs  bie  Darftellungsform,  unb  aud)  inljaltlid)  finbct  Dict= 
fad)  eine  I]Iifd)ung  ber  (Battungen  ftatt.  So  umfd)lieöcn  epifd)« 
Did)tungen  oft  (5efül)l£ausbrüd)e  unb  bialogifd)  fid)  entfaltenbc 
S3enen;  bie  £i)ri!  er3äl)lt  oft  ober  fie  bramatifiert  bie  ®efül)ls3U= 
ftänbe;  unb  aud)  bas  Drama  entl)ält  l)äufig  epifd)e  (Einlagen  unb 
lt)rifd)e  Partien.  (ITlan  benfe  nur  an  bie  Botenbcrid)te  unb  (Il)or= 
lieber  ber  attifd)en  ̂ Eragöbie !)  —  Kur3,  man  mn^  fid)  beraubt  fein, 
ba^  bas  reale  Kunft[d)affen  fid)  !ed  über  nad)träglid)c  inarf= 
fd)eibungen  ber  äftl)etif  l)inrDegfe^t.  U)enn  id)  im  folgcnben  bie 
Bebeutung  ber  Darftellungsform  für  bie  Stilentioidlung  bel)anble, 
fo  fel)e  id)  aus  pra!tifd)en  (Brünben  üon  biefen  inifd)formen  ah, 
um  bas  pft)d)ologifd)  iDefentlid)e  möglid)ft  flar  l)craus3uarbeiten. 
Stets  jebod)  mu^  man  fid)  im  Berou^tfein  l)alten,  ba^  fein  l)cr= 
metifd)er  flbfd)luö  ber  (Battungen  gegencinanber  beftel)t,  ba^  vkU 
mel)r  immer  nod)  il)re  urfprünglid)e  (Einl)eit  roeiterlebt.  Denn  in 
ber  älteften  Kunft  finb  (Epif,  £r)rif  unb  Dramatif  nid)t  gefd)iebcn, 
fonbern  Bereinigt,  unb  sroar  mcift  mit  IHufif  unb  2:an3  3U  einer 

(Befamtl)eit,  bie  id)  als  bie  „mufifd)e  Urfunft"  be3cid)ne,  unb  auf 
bie  id)  3unäd)ft  eingel)e,  ba  in  il)r  rDefentlid)e  Stilmittel  ber  [pä= 
ter  getrennten  (Battungen  oorgebilbct  finb. 

2.  Die  mufifdfc  Urfunft.  DTan  barf  niimlid)  bie  (Bcfd)id)te  ber 
Did)tung  nid)t  mit  ber  3lias  ober  bcm  I^ilbebranbslieb  beginnen, 
toeii  ber  3ufall  ber  Überlieferung  biefe  als  ältefte  Urfunben  uns 
f)at  3ufommen  laffen.  3n  U)al)rl)eit  finb  bie  großen  dpen  fein  fln= 
fang,  fonbern  Krönungen  langer  Überlieferung.  U)ir  fönnen  aus 
mannigfad)cn  flnf)altcn  aber  Sd)lüffe  auf  bie  Dorl)ergel)enben  Did)= 
tungen  sieben,  unb  alles  roeift  barauf  l)in,  ba^  fie  oon  glcid)er  Art 
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toaren,  toie  nod)  Ijeute  öie  Did)tungen  primitioer  üölfer.  Sid)ere 
3eugni)[e  laffen  erfennen,  ba^  öie  älteften  (Befängc  fpäterer  Kul= 
turoölter  jener  primitioen  Urfunft  angeijörtcn,  6te  nidjt  nur  2;an3 
un5  ITIufif  umfd)Io^,  [onöern  aud)  epifd)e,  It]rifd),e  unö  öramatifdje 
ITTomente  in  urfprünglicf)er  (Einljeit.  So  öie  älteften  Siegeslieöer 
öer  Ijebräifdjen  poe[ie:  „Utirjam  öie  Propfjctin  naijm  eine  Paufe 
in  öie  f}anb;  unö  alle  tDeiber  folgten  ifjr  ijinaus  mit  pau!en  am 
Reigen.  Unö  tnirjam  fang  iljnen  cor:  £affet  uns  öem  f7errn  fin= 
gen,  öenn  er  I)üt  eine  ̂ errlidje  lEat  getan,  TITonn  unö  Ro^  Ijat  er 

ins  IHeer  ge[tür3t"  (2.  X\lo\.  15,  20).  Unö  äfjnlid)  ift  öas  Siegcs= 
lieö  l.Sam.  18,  7  nad)  Daoiös  Sieg  über  (Boliati):  „Die  tüeibcr 
fangen  gegeneinanöer  unö  fpielten  unö  fpradjen:  Saul  t)at  taufenö 

ge[d)Iagen,  aber  Daoiö  seljntaufenö !"  I^ier  tritt  öeutlid)  neben 
öem  (Epifd)=£t)ri[d)=inufitalifd)cn  aud)'  öas  Dramatifd^e  Ijeraus. 

fll)nlid)  !iur3e,  gefungene  Berid)te  finö  öie  £ieöer  aller  Hatur^ 
Dölfer,  fo  3.B.  öer  IDeööa  auf  ([ei}lon: 

Keheliawel  neguna  Auf  6cm  Ket|cIiatDclbaum  ftteg  er 
Pala,  pala,  gehagen,  wetuna.  Ijerab,  Ijerab  com  Baum  fiel  er. 

(Döer  öie  Cieöer  finö  mimifd)e  Sdjilöeriingen,  toie  in  folgenöem 
IDeööalieö,  in  öem  öas  (Burren  öer  ̂ anhzn  nadjgealjmt  toirö: 

: :  Mamini  mamini  ma  deyya  :|:  :|:  TTIamint  mamint  ma  öci)t)a 
: :  Taravelpita  koeyeiyo  :|:  :|:  Die  Glauben  oon  Q^araoclpito  :|: 
Kulurung,  kuturung  kiyannau  Sagen  futurung  futurung 
Humbe  humbe  humbe  humbe  ^umbe  I)umbe  f)umbc 
:|:  Tanini  tanini  tanane.  :|:  : :  Santni  tanini  tanint.  :|: 

Hud)  ontogenetifd)  fönnen  roir  öiefe  mufi!aIifd)=Derbale=:mimi= 

fd)c  5i"ül)ftnfe  auf3eigen.  3d)  Ijörte  Kinöer  auf  öer  Strafe  immer 
toieöer  folgenöe  Seile  fingen  unö  öurd)  (Beften  begleiten:  „Paul  Is 

in'  Dred  gefallen,  Paul  is  in'  Dred  gefallen!" 
löie  fold)e  (Befänge  primitioer  üölfer  nidjt  in  öie  poetifdjen 

Kategorien  eingclyen,  fo  [inö  fie  aud)  nid)t  rein  äftl)etifd),  fonöern 
öienen  oielfad)  pra!ti)d)en  Sroeden  öer  Hrbeitserleid)terung,  öer 
Saubcrei,  öer  öerl)öl)nung  oon  5einöcn. 

3n  fold)er  urfprünglid)en  (Eint)ei't  öer  mufifc^en  Künfte  rDur3eln 
mand)e  Stilformen,  öie  [id)  aud)  fpäter,  als  öie  Hirennung  einge= 
treten  roar,  am  Z^htn  l)ielten,  fo  cor  allem  öer  Rl)t}tl)mus.  Daoon 
roirö  fpäter  3U  fpred)en  fein.  t)kv  intereffiert  uns  öer  pro3e^  öer 
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ücrf clbftänöigung  öcr  (Zin3clf ünfte.  Diefer  Pro3e^  i[t 
nid)t  plö{3lid)  eingetreten,  fonöcrn  ftufcnrocife,  unö  ift  bis  auf  öen 
Ijeutigen  Sag  nicfjt  raöital  DoU3ogen,  öa  nod]  immer  engftc  Be= 
3icl)ungcn  3U)ifd)en  £i)ri!  un5  ITIufif,  Drama  unö  HTufif,  Drama 
unö  (ran3  beftcljen.  Der  t^auptgrunö  für  öic  Trennung  liegt  in 
öcr  BeDor3ugung  ein3elner  Seiten  öer  Urfunft  unö  öcm  öaber  rül)= 
renöen  Übcrflüffigioeröen  anöerer.  So  mußte  öas  BeDor3ugcn 
eines  Dorroärtsörängenöen  (Er3äblens  üon  (Eatbeftänöcn  öic  be= 
gleitenöe  IRufit  unö  IHimif  balö  als  tjemmenö  erfd)eincn  laffen. 
flu^eröem  prägte  öie  felbftänöig  gerooröene  epifdje  Seiltenöen3  öcs 
Dortragenöen  fpe3ififd)e  Stilmittel  aus,  öie  in  öer  Ur!unft  fefjitcn. 
Das  ge)d)al)  Dor  allem  im  I^inblicf  auf  öen  (Benie^enöcn,  unö  toir 
roeröen  öaljcr  öie  Stilformen  öer  Darbietung  nur  Derfte{)en,  roenn 
roir  öie  P[i]d)oIogie  öes  publüums  l)eran3ief)en.  flud)  öie  Der= 
manötfdjaft  ein3elner  Stoffe  mit  beftimmten  Darbietungsformen 
beeinflußt  öen  Stil. 

Hur  öer  £aie  meint,  es  fei  in  öer  Kunft  alles  mit  allem  möglic^. 
3n  tDirflid)feit  Ijaben  öie  gro{3en  Künftler  niemals  Derfud)t, 
Sdjroierigfeiten  ju  forcieren,  fonöern  Ijaben  iljncn  forgfältig 
Red)nung  getragen,  roie  ein  großer  Stratege  aud)  nid)t  öic  Sd)iDie= 
rig!eiten  öes  tlerrains  3U  negieren  pflegt,  fonöern  fd)einbarc  f)in-- 
öerniffe  3U  üerbünöeten  5U  modjcn  rociß.  So  finö  oft  Hötigungen 

TtTittel  3u  ftärfftcn  tüirfungen  gerooröen.  Der  3tDang  3ur  RU-- 
einteilung  aus  Rüdfidit  auf  öie  flufnaf]mefül}ig!eit  öes  Publifums 
3.B.  I)at  jene  flare  Dispofition  unö  (5efd)loffenl}eit  öer  So^^n  mit 
fid)  gebradjt,  öie  öas  Drama  üor  öem  oft  uferlofen  Roman  Dor= 
austrat. 

Die  Stilformen  finö  aufs  fcinfte  öer  Derfaffung  öcs  Publifums 
angepaßt.  VOo  U)ill!ür  ein3elner  neue  5ormen  3U  fonftruieren 
fud)te,  ift  niemals  etroas  öaraus  gerooröen.  So  ging  es  mit  öen 
Derfud)en  öer  öeutfd)en  Romantif,  öcr  $x.  Sd)lcgcl,  HoDalis  ufro., 

öic  aus  öer  Reflcfion  Ijcraus  eine  -neue  Scrm  öes  Romans  finöcn 
roollten,  fo  erging  es  mit  öer  l7ol3fd}en  „RcDolution  öer  £i)rif". 
Da,  roo  öas  Dcrfaljren  öes  Did^ters  nid)t  fcinfte  5ül}lung  beljielt 
mit  allen  anöeren  S^ftoren,  ging  es  in  öic  3rrc.  (Beraöe  öic 
größten  Künftler  l]aben  feiten  rerfud)t,  neue  5(^i^^cn  3U  fdjaffen, 
fonöern  Ijaben  nur  öie  Dorl)anöencn  in  genialer  löeife  benu^t.  So 
l)at  man  bemerft,  öaß  (Boctljc  feine  neue  Dcrsform,  feine  neue 
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Stropljc  cingefüljrt  \:iat   Die  mei[ten  Derfud)e,  aus  IDillfür  oöer 

Sljeorie  Ijeraus  neue  5o^'i^ß^  3it  [i'i?f-^ften^  fi^iö  gefdjcitert. 
3.  Das  inär<J?cn.  U)enn  mir  aud)  öie  (Epif  als  entljalten  in  öer 

Ur!unft  erroeifen  tonnten,  unö  roenn  fid)  eine  (EnttDidlungsIinie 
Don  öiefer  über  öie  Ballaöe  3um  l}elöenepos  3iel)en  lä^t,  fo  finb 
bod]  no(i|  anbere  lDur3eIn  öer  [päteren  Kunftepit  auf3U3eigen.  (Es 

befteljt  neben  jener  „Urfunft"  bei  primitioen  üölfern  eine  profa= 
er3äl)Iung,  beren  Refte  ebenfalls  in  öen  ̂ intergrünöen  öes  Kul= 
turlebens  tociterbeftef^en:  öas  ITIärdjen.  5^^ili(^  barf  man  öas 
primitioe  HTärd)en,  öas  uns  neueröings  in  3af)Ireidjen  $ammlun= 
gen  er[d)Io[fen  ift,  ni(i)t  mit  fälfd)lid)er  (Einlegung  3iDilifierten 
Seelenlebens  als  betou^te  pi^antaftit  anfeilen.  Der  primitioe 
ITlenfd)  glaubt  an  öen  ITTärdjeninljalt,  öer  nid^t  etroa  als  „rein 

äftljetifdjes  proöuft  oon  öer  „religiöfen"  HTt)tl)ener3äl)lung  3U 
trennen  ift.  IDunöt,  öer  in  feiner  Dölferp[t]d)ologie  ausfüf)rlid)e 
5orid)ungen  über  öies  (Bebiet  oorlegt,  l)ebt  als  d)ara!teriftifd)  für 
öas  TlTärdjen  erftens  feine  räumli^e  unö  3eitlid)c  Unbeftimmttjeit 
unö  3tDeitens  öie  öarin  Ijerrfdjenöe  3auber!aufalität  t)erDor. 

{)ier  intereffiert  Dor  allem  öas  5oi^iTi'il2  öer  Darftellung.  Da 
fällt  beim  gan^  primitioen  IHärdjen  befonöers  öer  UTangel  öer 
Hbrunöung  auf.  Begebenl)eiten  coeröen  berid)tet,  fie  l)aben  ein 
(Enöe,  aber  feinen  Sdjlu^.  Hls  ttjpifd^  ftelje  tjier  folgenöcs  auftrali= 
fd)e  nTärd)en: 

„(Einige  5rau«ti  gcfien  mit  tljren  Kinöern  in  öas  Selb,  um  ©rasfamcn 
3U  jammeln.  Da  trafen  fie  eine  (Elfter.  Sic  erbietet  fid),  öie  Kinöcr  3U 
I|iiten,  bis  öie  Stauen  itjren  (Brasfamcn  gefammelt  t)aben.  Dtefc  über= 
laffcn  öer  (Elfter  öie  Kinöer.  flls  fie  aber  jurücffommen,  finö  öle  Kinöer 
DcrfdjtDunöen.  Die  (Elfter  l\at  fie  in  einen  lioljlen  Baum  Dcrftedt.  Die 
Srauen  Ijören  öie  Kinöer  fdjreicn,  roiffen  aber  nid)t,  tDO  fie  finö,  unö 

!cf)ren  o^nc  fie  toteöer  Fjeim."  (Sitiert  nad)  IDunöt.) 
So  er3äl)len  aud^  bei  uns  naioe  Utenfdjen:  oljne  Rüdfid)t  auf 

öas  3ntereffe  öes  ̂ örers,  otjne  redjte  Steigerung,  oljne  einen  flb= 
fd)lu^,  öer  ein  finnooUes  (ban^t  aus  öem  Hadjeinanöer  öer  Be= 
gebniffc  roeröen  läßt. 

4.  Dos  boHfiöcnfjofte  £ic6.  Die  erfte  ftrengere  Kunftform  epi= 
fd)en  dljarafters  ift  öas  ballaöenljaf te  Cieö,  bas  meiftens 
einen  ̂ elöen  befingt.  Sein  Stil  ift  oermutlid)  öurd)  3ufammen= 
treffen  öer  5oi^Tn  öer  mimifd)=mufifalifd)=poetifd)en  Urfunft  unö 
öes  profamärdjens  entftanöen.  Der  in  öer  erften  5orm  mit  öürf= 
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tiger  Knappl)cit  Ijerausgcfagtc  3nIjQlt  vo'ub  naä)  Hrt  öcr  3rDcitcn 
au?gc[ponnen.  flu^eröem  Ijat  öer  Umftanb,  ba^  foId)c  !}eI6cn» 
ballaben  im  großen  5cft[aal  oöer  auf  offenem  IRarfte  oorgctragen 
rouröcn,  3u  einer  geljobeneren  Dortragsroeife  gefüfjrt:  öenn  öer 
(Befang  trägt  rociter  als  öie  blo^e  Spraci}e  unö  loar  aud)  in  feinen 
gefteigertcn  flusörurfsmöglidjteiten  öcm  I^eroifchcn  Stoffe  angc» 
meffcner  als  öie  profa.  $oId)e  £iebcr  fang  Dcjnoöofos  im  Saale 
öer  pijäafen,  eine  foId)c  Ballaöe  i|t  im  altbcutfdjen  f)ilöebranös= 
lieö  auf  uns  getommen,  unö  als  nod)  freute  lebenöige  Kunftform 
tonnen  roir  öas  f^elöenlieö  bei  uralaltai)d}en  unö  flaoifdjen  Stäm« 
men,  am  beften  bei  öen  Serben,  fennen  lernen.  Der  Umftanö  öcs 
öff€ntlid)en  Dortrags  Dor  3at)Ireid)en  f}örern  scoingt  im  (5cgen= 
fa^  3ur  I]Tärd)ener3äl)Iung  3U  ftrengcr  Kon3entration,  3ur  be^ 
toufeteren  Hustoal)!  öer  niotioe,  Don  öenen  nur  öie  ftärfften  CDud)= 
tig  genug  finö,  3U  Steigerungen  unö  einer  gcrDiffen  flbrunöung, 

(Gegenüber  öem  Urfunfttoer!  finöet  man  jeöod)  —  fdjon  öurd) 
öie  £änge  öes  üortragcs  bebingt  —  eine  gecoiffe  Berut)igung, 
öer  R{)t)tl)mus  toirö  gleid)mö^igcr,  öer  Refrain  tritt  3urüct. 

5.  Das  grofec  öpos.  SoId)e  ballaöenl^aften  £ieöer  liegen  öcn 
großen  f7elöenepcn  3ugrunöe,  roie  fie  in  öen  f)omcrifd)en  (Be= 
fangen,  öem  Rolanöslieö,  öer  tlibclunge  Hot  unö  anöeren  übcrlic= 
fert  finö.  ITian  !ann  jene  Ballaöen  nod)  innertjalb  öer  großen  (Epen 
erfennen  roie  antife  Säulen  unö  ITlauerrefte  in  öen  mittelalter= 
lid^en  Bauten  3taliens. 

IDie  I)at  fid]  öiefer  Übergang  DoIl3ogen?  5rül)er  glaubte  man 
mit  IDoIf  unö  £ad)mann,  es  I^abe  fidj  um  Sammlung  unö  flnein« 
anöerreitjung  foldjcr  (£in3ellieöer  getjanöelt.  Diefer  „Sammcl= 

t()corie"  eben  fteljen  Beöenten  entgegen.  Der  Stil  öer  großen 
(Epen  ift  nid)t  öerfelbe  roie  öer  öer  Ballaöen,  nein,  nur  an  cin3el-- 
ncn  Stellen  fd)immert  öer  Ballaöenftil  öurdj.  Sonft  finöet  fid} 
öurd)greifenöe  Derfd)ieöenl)eit,  öie  öurd)  öie  Sammcltljeorie  uidjt 
crflärt  ift.  Befonöers  fl.  f}eusler  tjat  auf  öicfe  Sd)rDierig!citen 
t^ingeroiefcn.  (Er  be3eid)net  öie  Stilgegenfä^e  als  lieötjafte  Knapp= 
^it  einerfeits  unö  epifd)e  Breite  anöererfeits.  Da3u  tommen  öie 
ülleröings  nidjt  fo  öurd)getjenben  (öegcnfä^e:  münblid)=fd)riftUd^, 
ge)prod)en=gefungen  unö  oft  aud)  ftropl]i)d)  unö  nid^tftrop^ifi^. 

l^eusler  ftcUt  öer  Sammelttjeorie  eine  anöere  gegenüber,  öie 

man  als  „Sdjtoelltljeorie"  be3eid)nen  tann.  (Er  fd)reibt:  „Die  l^cl» 
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öenfagen  liah^n  in  Deutfcf)Ian5  Dom  5.  bis  jum  12.3af)rl)unöcrt 
3rDar  |el)r  beöeutenbe  Umgeftaltungen  crfaljren,  aber  ein  fonöer= 
lid)  rei(^er  Sutoadjs  rouröe  audji  öen  Sagen,  öie  gut  in  öer  (Er= 
innerung  Ijofteten,  nid)t  3uteil.  Sic  bleiben  turje  £ie6int)altc,, 
mit  einem  befdjciöcnen  Be[tan5e  an  $3enen  unö  Perfonen.  Dies 
Ijinöerte  nid)t,  öa^  öie  £ie6cr  öerfelben  Sagen  in  €in3ell]eiten  ein 
geroiffes  Sonöereigentum  erroarbcn.  Die  HTöglidjfeit  mar  DorIjan= 
öen,  öurd)  oufammentragen  öie[cr  Sonber3Üge  ein  reidjes,  geglie= 
öertes  Bilö  öer  Sage  3U  [djaffen.  Dies  Fjat  öie  oberöeut[d)c  (Epen= 
öid)tung  öcs  12.  unö  13.3^^i^^uf^öerts  getan.  Sie  Ijat  au^eröem 
öurd)  [ubjeftioe  Heufdjöpfung,  üon  öen  anöcren  €r3äl)lgattungen 
mel)r  oöer  minöer  befrud)tet,  öie  3al)I  öer  öramatifdjen  Huftritte 
unö  beöeutfamcn  (Beftalten  Dermeljrt,  öie  alte  Sage  in  itjrem  eige= 
nen  (Seifte  roeiter  ausgeöid)tet.  Sie  I)at  örittens,  unö  öas  ift  öas 
tDid/tigfte,  öie  Darfteüungsart  non  ®runö  auf  umgecoanöelt,  nöm» 
lid)  öie  Iieöl)afte  (Beörungenfjeit  öer  bisfjer  üblidjen  Sagenpflegc 
3U  cr3äi)Ierifd)er  Breite  nad)  öem  üorgang  geiftlidjer  unö  I)öfi= 

fd)cr  (Epif  Ijinübergefüljrt." 
lUan  roirö  [id)  öen  Dorgang  fo  üorftellen  öürfen  unö  ötjnlic^ 

aud)  bei  anöercn  Döüern.  IDo  aber  liegt  öer  tiefere  ®runö  öafür? 
Had)  unferer  flnfdjauung  fann  fein  Sroeifel  fein,  öa^  roir  itjn  in 
öer  Art  öer  Darbietung  3U  fud)en  Ijaben,  üon  öer  alle  anöe» 
ren  Unter[d)ieöe  abijängen.  üor  allem  öurd)  öie  Derbreitung  öer 
Sd)rift  tDuröe  es  möglid),  gro^e  Stoffmaffen  3U  übcrfd)auen,  jur 
Derfügung  3U  l)alten  unö  öem  Stoffbeöürfnis  öes  publifums  in 
größerem  ITIa^e  Red)nung  3U  tragen.  Unö  3rDar  rouröe  öas  in 
3tD:efad)erl)in|id)t  getan,  einerfeits,  inöem  man  Öcn5aöen  in  öie 
£änge  fpann,  anöererfeits,  inöem  man  öie  I)anölung  auffd)tDeIIte. 
Parallel  öamit  ging  öas  Surüdtreten  öes  mufifalifd)en  üortrags, 
rooöurd)  geroiffe  Stileigenl)eiten  öer  Ballaöe  roie  öie  lDieöerI)oIun» 
gen,  öer  (Bleid)Iauf  öer  Sä^e,  öie  Sr)mmetrie  öer  perioöen  il)rcr 
lDur3eIn  beraubt  trturöen.  Hu^eröem  mu^te  öas  als  (Erfa^  für 
öie  fdjroinöenöe  3ntenfität  öer  löirfung  eine  größere  (Ejtenfität 
öurd)  Detailfd)ilöerungen,  (Epifoöen  ufco.  mit  fid)  bringen,  toas 
alles  öen  Stil  öes  großen  (Epos  !enn3eid)net. 

6.  Der  Roman.  IDir  pflegen  t)eutc,  roenn  roir  ron  cpifd)er  Kunft 
fpred)en,  öen  Roman  meift  öem  alten  Derscpos  gIeid)3uorönen, 
inöem  toir  fd)einbare  flu^erlid)feiten,  roie  öen  üers,  auf  öie  Ieid)tc 

fmu(B460:  müller.jreienfels,  Poet».   2.  Hufl.  5 
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fld)fcl  neljmcn.  Sd)illers  lOort,  bcr  Roman[d)reiber  fei  öer  f}alb« 
bruöer  öes  Didjters,  erfd)eint  uns  als  ungcrcdjt.  (BetDi^  laffcn 
|id)  (Epos  unö  Roman  unter  öcm  (Bc[id}tspuiiftc  Ses  (Er3äf)lens  3U= 
fammenoröncn,  tro^öcm  ift  6er  Roman,  roenn  er  aud}  (Erbe  6es 

Dersepos  ift,  öamit  nidjt  iöcnti)d).  Der  Ders  allein  mad)t's  nid)t; 
bcr  Untcrfd}ieö  liegt  tiefer,  loas  fd)on  baburd)  3um  Beinu^tfcin 

gcbrad)t  roerben  fann,  ba^  man  ctcoa  bic  „®bi)ffcc"  unb  ben 
„(Trompeter  oon  Säcfingen"  oergleidit;  erfterc  ift  ein  (Epos,  le^= 
terer  ein  RiDman  in  üerfen.  —  (Es  ift  nid}t  nur  bie  äußere  Sor^n, 

es  ift  aud)  bie  „fpe3ififd)e  Sdjmere"  bes  3nbalts,  bic  flbrunbung 
cin3elner  Heile  unb  anbcres,  roas  bas  alte  (Epos  im  3nnerften 
Dom  Romane  unterfd)eibet. 

Der  l7auptgrunb  für  alle  biefe  Unterfdjiebc  ift  aud)  I)ier  in  ber 
Art  ber  Darbietung  3U  fud^en.  Das  alte  (Epos,  toenn  es  aud}  fd)on 
aufgefdjricben  roar,  blieb  bod)  in  gan3  anberem  IRafee  bcr  Re3i= 
tation  unb  bem  münblidjen  Dortrag  Dorbebalten  als  ber  Roman. 
Hod)  Dantes  unb  Haffos  (Epen  tourben  öffentlid)  re3itiert  unb  Dor= 
gelefen.  Das  fluf!ommen  bes  Romans  fällt  bagegen  mit  ber  tDei= 
tcren  Ausbreitung  bes  Bud)es,  oor  allem  bes  gebr ucf  tenBudjcs 
3ufammen.  3nbem  bas  IDert  aber  für  bie  (Ein3clleftüre  beftimmt 
unb  Dom  (Ein3ellefer  baljer  in  feinen  IDirfungsfaftoren  bcbingt 
tDurbc,  mu^te  ein  tiefgreifenber  Unterfdjieb  eintreten.  U)anblun= 
gen,  bie  bereits  bas  gro^e  Dersepos  gegenüber  ber  Baüabe  3eigte, 
mußten  in  nod)  fonfequenterer  IDeife  fid)  ausbilben.  Die  Kon3en= 
tration  unb  bie  Rüd)id)t,  bie  ein  unmittelbar  gegenwärtiges,  in 
großer  da^l  laufd)enbes  publifum  Dom  Did)ter  forberte,  fallen 
roeg.  Der  ̂ in3ellefer,  ber  nidjt  ein  abgerunbetcs  (5an3e  braud)t, 
fonbern  nad)  Belieben  bic  Ceftüre  untcrbridjt  unb  coiebcr  auf= 
nimmt,  ift  cntfdjeibenbe  3nftan3;  bic  Kultur  bcr  Spradjc,  oor 
allem  bie  Kunft  bes  Derfcs,  bie  für  ben  Re3itator  ein  midjtiger 
tDirfungsfaftor  loaren,  Dcrlieren  für  ben  Icife  Icfenben  (Ein3elnen 
an  n)id)tigfeit  unb  roerben  entbcl]rlid}.  Dafür  toirb  bas  Stoffbe» 
bürfnis  Diel  größer  unb  fann,  ba  nid]t  bas  (Bcbäditnis,  fonbern  bcr 
Drud  Dcrmittelt,  in  gan3  anberem  UTa^c  befriebigt  tocrben.  flud) 
bic  (Qualität  bes  Stoffes  roirb  eine  anbere.  Da  bas  alte  (Epos, 
infolge  bcr  gan3en  Darbietung  auf  IDieberljolung,  auf  öfteres 
(Bel]örtcperben  cingeridjtet  fein  muJ3tc,  fo  braudjtc  es  fo  mad)t= 
ooUe  unb  reid)e  RTotiüC,  bic  es  ücrtrugen,  immer  oon  neuem  ge= 
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noffen  3U  toeröen.  Beim  geöru(ften  Roman,  öer  t)eute  gclefen  unb 
morgen  Don  einem  neuen  oerörängt  roirö,  finö  allsu  gro^eSdirocre 

unö  2iefc  öer  TTTotiDe  efjer  öer  rafd)en  tDirfung  fd)äöliif}.  — 
Dafür  l)at  er  Raum  für  öifferenjierte,  intime,  leife  3nl)alte,  roic 
fie  roieöerum  öcm  großen  (Epos  nid)t  lagen.  Kur3,  öie  Darbietung 
öes  Romans  i[t  eine  anöerc,  unö  öas  toirft  3urü(f  auf  öen  Stil, 
löir  at)nen  Ijeute  gar  nid)t  meljr  öen  (Einörucf  öer  frütjen  {}elöen= 
epen,  roeil  mir  [ie  nicf}t  rl)ap[oöi[d)  oorgctragen  tjören,  [onöern  fie 
ein3eln  lefenö  toie  Romane  genießen.  Der  Roman  aber,  öer  fid) 
an  öen  (Ein3eIIe|er  roenöet,  ift  red^t  eigentlid)i  öie  unferem  rafd)= 
Iebenöen,öifferen3ierten,tnöiDiöuaIifierten  Seitalter  angemeffcne^orm. 

7.  Die  HoücUc.  Reben  öem  Roman  ftefjt  öie  HoDelle,  öie 
itjrerfeits  einen  eigenen  Stil  t)at,  öer  nicf^t  etroa  blo^  öurd)  öie  Der= 
jd)ieöenc  £änge  3U  djarafterifieren  ift,  roie  (Bottfrieö  Keller  gerooUt 
l)at.  flud)  öie  nad)  3nl}alten  fonöernöe  Unter[d)eiöung,  roie  fie 
Spiell)agen  Dorgenommen  t)at,  ift  nid)t  erfd)öpfenö.  dr  betjauptet 
nämlid),  öie  Hooelle  ftelle  einen  ein3elnen,  übrigens  entfdjeiöenöcn 
£ebensDorgang  öar,  unö  fönne,  um  öiefen  ITTittelpunft  angeorb= 
net,  eine  ausbreitenöe  (Enttoidlung  unö  rDe[entlid)e  Deränöerung 
öer  dfjarattere  nid)t  bieten,  flljnlid)  roüröe  öie  Definition  öercr 
lauten,  öie  mit  J}et)fe  Boccaccios  betannte  SalUnnovieUe  als  lTlu= 
ftertt)pus  öer  (Battung  anfeljen.  —  3nöeffen  ift  öiefc  intjaltlidje 
Unterfdjeiöung  nidjt  grunölegenö;  es  gibt  öidbaud)ige  Romane 
genug,  öie  feine  eigentlid)e  (Enttoidlung  oon  dtjarafteren  bieten, 
unö  ed)te  Hooellen,  öie  öas  öennod)  leiften. 

ITIir  fd)eint,  aud)  l)ier  mu^  man  in  öer  Art  öes  Dortrags 
öas  lüefen  öes  Stilunterfd)ieös  fudjen.  Denn  öie  HoDelle  l)at  ein 
gan3  anöeres  Hempo,  einen  anöeren  Rl)r)tl)mus,  überljaupt  anöerc 
innere  Rta^e  als  öer  Roman.  lOenn  aud)  in  öer  moöernen  £ite= 
ratur  öie  Stilunterfdjieöe  oft  oerroafdjen  finö,  fo  fann  öod)  öar= 
über,  ob  ed)ter  HoDellenftil  oöer  ed)ter  Romanftil  Dorliegt,  faum 

ein  3cDeifel  fein.  —  (Entfd)eiöenö  ift  öie  berou^te  oöer  unberou^tc 
(Einftellung  öes  Derfaffers  auf  eine  beftimmte  Hrt  öer  Darbietung, 

Diefe  aber  ift  für  öen  Roman,  toie  ausfüljrlid)  öargelegt  ift, 
öas  £efen  im  Bud^;  öie  Hoüelle  öagcgen  ift  in  Diel  Ijöljerem  ®raöe 
für  öie  münölid)e  (Er3äl)lung  oöer  roenigftens  für  öas  öorlefen  ge= 
eignet.  lüir  roiffen,  öa^  öie  ed)ten  HoDellenöidjter  iljre  IDerfe 
gern  unö  oft  oorlafen;  öer  Roman  bietet  fif)on  öurd)  feine  £än9C 

5* 
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fürs  Doricfen  fcljr  ungünftigc  Bcbingungen.  Da^  bei  öer  nooelle 
bix  Kontaft  mit  öer  münölid)en  (Ir3äl)Iung  nid)t  oerloren  ift,  3eigt 
fidj  aud)  öarin,  ba^  öic  ed)ten  HoDcUiftcn  gern  in  öer  (Be[d]icf)ite 
fclber  einen  drsähler  auftreten  laffen,  öem  [ic  nun  öic  i^aupt« 
cr3äl)Iung  in  öen  TRunö  legen;  Romane  öagegen  geben  fidj  oft  als 
tEagebüd^er,  Briefe,  dl^ronifen,  !ur3(5cfd)riebenes,  nicf)t(Be)prod)C» 
ncs.  3nöem  aber  öer  Did)tcr  für  ein  oorljanöenes  oöer  geöad)tes 
Jjörpublitum  arbeitet,  mufe  er  fid)  notioenöig  öeffen  5oi^öerungcn 
anpaffen,  öie  aud)  öer  Ballaöe  unö  öem  Drama  gegenüber  fo 
ftarf  tjeroortreten.  Datier  fteljt  öie  HoDelle  öem  Drama  näljer  als 
öer  Roman,  unö  man  I^at  root)!  gute  Dramen  aus  HoDellen,  nie 
aus  Romanen  gefdjöpft.  Diefe  5oi^Ö2i^ungen  öes  fjörpublüums 
aber  finö:  ftrafffter  Aufbau,  rafdjes  Scmpo,  löudjt  unö  Draftif 
öer  TITotiDe,  alles  Dinge,  öie  aud)  im  guten,  gern  in  Kleinmalerei 
fd)rDeIgcnöen  Romane  3U  fcl)Ien  pflegen.  Dal)er  finö  in  öer  Ro» 
D€lle  flb[d]rDeifungen,  Einlagen  geöan!Iid)en  oöer  Ii)rifd)en  3n= 
I)alts  unmöglid);  man  t)at  öas  ®efül)I,  öer  f)örer  roüröe  öen  Dor== 

lefer  mit  öem  3uruf  „3ur  Sad)e!"  unterbred)en.  So  beöingt  au(^ 
für  öie  HoDeüc  öie  Art  öer  Darbietung  öen  Stil. 

(Eine  neueröings  in  fluf nat)me  gekommene  So^^^n  ift  öic  S  f  i  3  3  e, 
öic  meift  il)re  Rei3C  aus  bcfonöercr  Stimmungsfeinl)eit  fd)öpft 
unö  fid)  Don  öer  HoDclIe  öurd)  geringere  piaftit  öer  f^anölung 
untcrfd)eiöct.  RTan  fann  in  il)r  öie  profaauflöfung  It)rifd)er  6e» 
öid)tc  fcl)en.  lEro^  HurgeniecD,  t)ut}sman5,  Miltenberg  unö  aU' 
öcren  i]at  öic  Sfi33C  es  jeöod)  nid)t  3U  feftcr  !ünftleri[d)er  $0^^^ 
gebrad)t.  IDie  öer  Roman,  öie  profaauflöfung  öes  (Epos,  fo  ift  öie 
Sfi33e  ein  proöuft  für  öen  Drud,  nid)t  für  öas  Re3itieren,  coie  öas 
cigentlid)e  £i)ri!on;  in  öer  Regel  oerfagt  fie  öal)cr  beim  Doricfen, 

8.  Dos  (Epif^c  oIs  äftljctifrfjc  Kategorie.  Darf  man  nun  auf 
(Bruno  öer  tatfäd)Iid)en  Unterlagen  einen  fpc3ififd)  cpi[d)cn 
Stil  als  äftl)etifd)C  Kategorie  auf  [teilen?  Rlan  tann 
unter  Berüd)id)tigung  öer  p[t)d)oIogifd)en  BcfonöerI)eit  öer  Dar= 
bietung  unö  öer  öamit  3ufammenl)ängcnöen  StoffrDaI)I,  loie  mir  es 
getan,  einige  d)ara!tcriftifd)e  RTomente  ertcnnen,  man  mu^  fid) 

aber  bciDu^t  fein,  öaö  es  nid)t  „öen"  epifd)en  Stil,  fonöcrn  mef)^ 
rcrc  Arten  gibt.  IDenn  man  3.B.  öic  „Breite"  foröert,  fo  oerall- 
gcmeinert  man,  oom  großen  (Epos  ausgel)cnö,  einen  Umftanö,  öer 
rocöer  für  Ballaöe  nod)  HoDcIIe  gilt. 
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Huc^  6urd)  Betonung  öer  (Begenfä^Iidjfcit  gegen  anöcre  Stil= 
gattungen  !ann  man  einen  garantiert  rein  epifcfjen  Stil  nid)t  gc= 
roinnen.  (Eine  foldje  (Begenfä^Iid)!eit  gegen  6ie  £t}rif  liegt  in  öer 

5oröerung  nad)  „(DbjeftiDität"  öes  €pifers;  einen  (Begenfa^  gegen 
öen  Dramatifer  betont  öie  5oi^öerung,  ba^  öie  (5efcf)el)ni|fe  nid)t 
öireft,  „fonöern  öurd^  ein  organifd)  mit  öer  Didjtung  [elber  Der= 

iDad)fenes  tfleöium  übermittelt  roeröen".  ITIan  fielet,  polare  (Be= 
gcnfä^e !  Beiöe  fönnen  fid)  auf  gro^e  ITteifter  berufen,  unö  öod} 
finö  öiefe  5oröerungen  nidjt  abfolut,  fonöern  nur  liTöglid)!eiten. 
Die  ©bjeftiDität  fann  trefflief)  loirfen,  ettoa  in  öer  fad)li(f)en 
Knappljeit  altitalienifdjer  Hooelliften,  in  öer  geljaltenen  Küljle 
5lauberts,  in  öer  gefpielten  Itüdjternljeit,  mit  öer  ITTerimee  feine 

atemraubenöen  (5efd)el)niffe  berid)ten  lä^t.  5^'2i^i'^  ̂ ^^^  öamit 
fogar  öie  ©bjeftioität  3U  einer  fubjeftiüen  „Rolle".  —  Hnöcrer= 
feits  fann  geraöe  öie  perfönlid)e  Hnteilnaljme  öes  (Ersäljlers  öem 
Stil  befonöere  löärme  unö  Cebenöigfeit  oerleifjen !  TUan  öenfe 

an  Kleifts  „Hneföote  aus  öem  legten  preu^ifdjen  Kriege",  in  öer 
öie  unoerljoljlene  Betounöerung  öes  crjöljlenöen  tPirtes  für  öen 
I}elöen  öer  gan3en  (5efd)id)te  il^r  pradjtooUes  tEempo  unö  5euer 
t)erleil)t.  Der  Hei3  öer  €r3äl)lungs!unft  K^.  BTanns  liegt  in  öer 
feinen,  ironifdjcn  Überlegenljeit,  mit  öer  er  feine  (Beftalten  fielet, 
öie  (Er3äl)lungsfunft  öer  Ricaröa  J}ud)  öagegen  ent3Ü(ft  öurd)  toeib» 
lidje  Derflärung  aller  ©eftalten.  3a,  ein  f)alb=  unö  tni^Der* 
fteljen  öurd|  öen  Berid)terftatter  fann  feine  Rei3eer3ielenrDie  in  öer 

„Rotisserie  de  la  Reine  Pedauque"  Don  flnatole  5tance  öer  Beridjt 
öes  guten  lEournebrodje.  flud)  öer  Umftanö,  öa^  in  öen  meiften 
(Er3äl)lungen  gro^c  Partien  im  öireften  Dialog  gegeben  roeröen, 
braud)t  öie  5ärbung  öurd)  öas  ITTeöium  öes  (Er3äl)lers  nid)t  auf= 
3ul)eben.  €s  ift  3U3ugeben,  öa^  olle  öireften  Reöen  öie  Spred)er 
red)t  gut  d)arafterifieren  fönnen  unö  öod)  in  fel)r  f)ol)em  (Braöc 
aud)  öie  Perfönlid)feit  öes  €r3äl)lers  roiöerfpiegeln  (toie  ö^nn  5on= 
tanes  ̂ 'Quren  bei  aller  3nöiDiöualifierung  öes  Dialogs  öod)  „fon= 

tanifd)"  fpred)en). 
9.  Der  lnufifaItfrf^c  dljoraftcr  öer  £ijrif.  Don  allen  Darbie= 

tungsformen  l)at  öie  £t)rif  öen  3ufammenl)ang  mit  öer  Urfunft 
am  längften  betDal)rt,  ja  öie  Dcrbinöung  mit  öer  Tflufif  ift  bis  auf 
öen  f)eutigen  ̂ ^ag  nid)t  3erriffen.  flud)  roo  (5eöid)te  ol)ne  Rüdfid)t 
auf  Dcrtonung  entfteben,  ftrcbt  bodi  iljrc  rein  fprad)lidje  50^^^^ 
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naif  mu|itaIif(J)cn  IDirfungcn.  Alles  „lTtu[ifaIi[d}c"  öer  Spradjc 
(Reim,  Rf)i]tbmus,  Refrain,  Stropljenbilöung)  l^at  fid)  in  öer  Zx}-- 

x'xt  and)  bann  erhalten,  roenn  (Epi!  un5  Dramatif  löngft  barauf Der3id}tet  Ijaben. 
Das  \\t  tief  Dcra)ur3elt  in  öer  (Eigenart  öcs  Ci^riters.  tPäfjrcnb 

für  öcn  (Epifer  unb  bcn  Dramatifer  bie  (Bcgenftänblid)tcit  einen 
eigenen  IDert  geroinnt,  bleibt  für  ben  £i}riter  alles  (5egenftänb= 
lidje  reines  Si^mbol  feines  (Befütjlslebens.  3nfoIgcbeffen  ift  ifjni 
bie  Sprad)c  nidyt  blo^  ein  IDeg  3ur  (5egenftänblid)teit,  fonbcrn 
unmittelbare  lautlid)e  St}mbolif.  So  ift  es  möglid},  Inrifdie  $prad)= 
gcbilbe  ofjne  oerftänbUc^en  Sinn  3u  fd)affen,  toas  bei  ber  (Epi! 

unmöglid)  märe.  „De  la  musique  avant  tonte  chose  !"  ift  bie  Pa= 
role  bes  edjten  £t}rifers.  Soldje  £ieber  oljne  üerftänblidje  IDortc 
finben  coir  nid)t  blo^  bei  HaturDöltern  unb  unfcren  Kinbern,  nein 
Don  ttoDalis  unb  anberen  Romantifern  ebenfo  roie  Don  ben  Si}m= 
boliften  aller  Cänber  ift  immer  toieber  ber  (Bebanfe  einer  rein 
mufifalifd)en  Sprad^funft  erroogen  roorben,  bie  gan3  auf  gegcn=: 
ftänblid)en  3nl)alt  Der3id)ten  fönnte. 

Die  Darbietung  ber  £i}rif  ift  aud}  bort  mufifalifd),  too  bicfc 
nid)t  gefungen  ober  oon  3nftrumenten  begleitet  toirb.  „ITTufi= 

!alifd)"  ift  aud)  unfere  Hrt,  (5ebid)te  3U  lefen.  tDir  pflegen  6ebid)tc 
3U  „beflamieren"  (roas  Ijier  nidjt  tabelnb  gemeint  ift),  b.  I).  toir 
tDÖljlen  einen  Dortrag,  ber  nid)t  allein  auf  b^n  Sinn  geljt,  fon= 
bern  bie  immanente  5or'Ti  3uni  H^önen  bringen  toill.  IDir  laffen 
ben  Rt)r}tl)mus  ber  Derfe  erflingen,  toir  gliebern  ben  üortrag  nad) 
formaler,  nidjt  inl^altlid]  bebingter  (5efet3lid)feit,  toir  oerroenben 
jenen  re3itatiDifd)en  Sonfall,  aus  bem  nad}  f).  Spencer  alle  inu= 
fif  I]erDorgegangen  fein  foll,  fur3,  unfer  Deflamieren  entljält 
(toenn  aud}  nur  anbeutenb)  alle  jene  (Elemente,  bie  für  primitioe 
Dölfer,  bie  nod}  !eine  feften  3nterDalle  unb  I^armonien  fennen, 

bas  IDefen  ber  IHufif  ausmad)en.  flud)  unfer  „Deflamieren"  ift 
minbeftens  ebenfofefjr  (Befang  als  Spred)en. 

TTTit  ber  Art  ber  Darbietung  fjöngt  nod)  ein  anbcres  roefent^ 
Iid)es,  roenn  aud}  fd)einbar  äu^crlidjcs  titertmal  ber  £i}rif  3ufam= 
men:  bie  Kür3e.  Der  reine  (Befül}lsausbrud  tüürbe  fid)  felbft  auf= 
Ijeben  burd}  ail3U  gro^e  (Befd)röä^igfeit.  Der  (£r3äl}ler  tDed)felnbcr 
(Befd}el)niffe  fann  in  bie  Breite  geljen,  oljne  ben  3ul}örer  3U  er» 
müben;  roer  nur  ein  ftarfes,  überipallcnbes  (Befül}l  äußern  toiU, 
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roüröc  öic  IDirfung  öurcf)  3u  gro^e  (Brün6Ii(f)fcit  fdjiDädjen.  IDic 
im  £cben  \\t  in  öer  Kunft  öas  tieffte  (Befüt)I  toortfarg  unö  Ijcrb, 
nur  öas  oberfIäd)Iid)e  ift  gefdiiDä^ig.  Dafjer  [inb  öic  größten  £t)= 
rifer  aller  Seiten  fur3  im  flusörucf  geroefen,  öafür  um  fo  prä= 
gnanter  unö  tnud^tiger;  öal)cr  geijt  in  öer  5orm  öie  edjte  £i^rit 
nid)t  auf  (Quantität,  fonöern  auf  Qualität.  Die  Ii}rifd)e  5orm  ift  am 
fcinften  öurd)gearbeitet  unö  am  inöioiöuellften  gebilöet,  ftrebt  aud) 
öie  geringfte  $cf)attierung  öes  (Beljaltes  toiöerjufpiegeln,  tnäljrenö 
für  öie  epifd)e  S<^xm  eine  gerciffe  (5Iei(i)förmigfeit  be3eid}nenö  ift. 

XO.  Unmittelbare  unö  mittclborc  £nrtf.  Xla&i  öer  Rolle  öes 
gegenftänölid)en  Elementes  fann  man  3tt)ei  Hrten  öer  £t)ri!  fd)ei= 
öcn :  unmittelbare  unö  mittelbare.  Die  erfterc  fprid)t,  oon 
öen  rein  afuftifd)en  IDerten  öer  Sprai^e  aufs  ftärffte  unterftü^t,öi= 
reft  öas  (5efül)I  aus.  Die  mittelbore  £t)rif  gibt  öas  (Befüljl  nur  in 
Spiegelung,  öurd)  öritte  Elemente  lä^t  [ie  es  im  (Benie^enöen  in= 
öirett  entfteljen.  Sei  es,  öa^  öer  Didjter  ein  £anö[c!)aftsbilö,  fei  es, 
öa^  er  gefüljlstDirfenöe  dreigniffe  als  Snmbole  für  feine  eigenen 
(5efül)le  aufrollt,  immer  ift  öas  Derfaljren  inöireft.  3e  nad)  öer 
bilömä^igen  oöer  aftmä^igen  St)mbolif  !önnte  man  öa  roieöer 
Don  einer  frf)ilöernöen  unö  er3äf^lenöen  £t)riE  fprecf)en. 

Beifpiele  mögen  3unäd)ft  öiefen  (Begenfa^  illuftrieren.  (Beroi^ 
fommen  aud}  in  öer  unmittelbaren  £nri!  gegenftänölid)e  (Elemente 
üor,  aber  [ie  finö  nid)t  reales  ©bfeft,  blo^  ST]mbol  für  öas  (5efül)l. 
(Es  ift  öie  Ieiöenfd}aftlid)e  Unmittelbarteit,  öas  „(Braöeljeraus= 

fagen",  roas  öen£efer  padt.  Die  fpraiijlidje  5orm  ift  öatjer  am  lieb= 
ften  öer  Ausruf,  öer  lüunfifjfa^.  IKan  lefe  öaraufl^in  (Boetl)cs 

„irtailieö" : 
IDie  f)crrltd|  Icucf)tct  Unö  5reuö'  unö  IDonnc 
mir  öie  Hatur!  Aus  jcöer  Bruft 

IDie  glänst  öie  Sonne!  (D  (Erö',  o  Sonne! 
IDic  Ia(f)t  öie  Slur!  (D  ©lücf,  o  £uft! 

(Es  öringcn  Blüten  (D  Cieb',  o  £icbe! 
Aus  jeöem  ötoeig  So  golöcn  fcf)ön, 
Unö  taufenö  Stimmen  IDie  TttorgentDoIfen 
Aus  öcm  ©efträud).  Auf  jenen  H}öbn!  ufvo. 

$reilidi  finö  öie  TTtittel  öes  unmittelbaren  Husörurfs  nid)t  fefjr 
3al)lreid).  So  leidjt  fie  fid)  in  5fül)3eiten  oöer  in  üolfslieöern  ein» 
[teilen,  [o  [elten  finöen  fie  [idj  bei  Didjtern  oerroicfelteren  Seelen» 
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Icbens.  Dicfe  hmudi^n  eineücrmittlung3uiflus[pracf)c  iljres Stirn» 
mungslcbens  unö  finbcn  [ie  in  öer  flu^enroelt,  öic  ja  —  inic  icfj 

oben  3eigte  —  in  [i^mbolljafter  „DcrrDanötfdjaft"  mit  öen  (Bc» 
füljlen  ftcljt,  Soldje  Did)tcr  [predjen  nidjt  iljr  (5efüI]I  aus,  [ic 
geben  nur  öie  Situation,  in  öer  es  entftanö,  un5  überlaffen  es 
biefer,  im  £efer  äljnlidje  (Befütjle  an3ufd)lagen.  ITTan  lefe  barauf» 
l)in  folgenöes  (Beöid)t.  (Es  [tammt  Don  Stefan  (Beorge  unö  ift  — 
unter  Bcibetjaltung  öer  Sd)reibcDei)e  —  feinem  Bud]C  „Das  3at}r 
bcr  Seele"  entnommen: 

Komm  in  den  totg-esagten  park  und  schau! 
Der  Schimmer  ferner  lächelnder  gestade, 
Der  reinen  welken  unverhofftes  blau 
Erhellt  die  weiher  und  die  bunten  pfade. 

Dort  nimm  das  tiefe  gelb,  das  weiche  grau 
Von  birken  und  von  buchs,  der  Wind  ist  lau, 
Die  späten  rosen  welkten  noch  nicht  ganz. 
Erlese,  küsse  sie  und  flicht  den  kränz. 

Vergiß  auch  diese  letzten  astern  nicht! 
Den  purpur  um  die  ranken  wilder  reben 
Und  auch  was  übrig  blieb  von  grünem  leben 
Verwinde  leicht  im  herbstlichen  gesicht. 

UTan  roirö  öurd)  einen  üergleii^  mit  öem  ®oetf)efcf)en  (Beöidjtc 
fofort  öen  Unterfd)ieö  ertennen.  Der  objeftioe  gegenftänölidje  3n= 
Ijalt  tritt  in  gan3  anöerer  IDeife  cor,  es  ift  t)ier  fein  überquellcn-- 
bcs  inneres  (Befül)!,  öas  ficf)  öer  äußeren  Dinge  nur  als  (Ed)o  be= 
öient.  Der  öirefte  (Befüljlsausörucf  feljlt  DoIIftänöig.  Hur  inöireft 
öurd)  öie  SAilöerung  roirö  and]  in  uns  öie  fjerbftftimmung  gc« 
roe^t,  öic  öen  Didjter  erfüllt,  löie  in  einem  (Bcmälöe  toirten  öie 

(Begenftänöe  an  ficf).  flUeröings  finö  fie  nid)t  nebencinanöer= 
geftellt,  fonöcrn  öurd)  eine  jarte  i)anölung  innerlid)  oerfnüpft. 
Aber  öiefe  £}anölung  ift  nur  iöeal,  nict)t  material.  Sie  beftel)t 
nur  als  flusörucE  öer  Stimmung,  f)at  feinerlei  (Eigentocrt,  rote 
in  öer  (Epü. 

Hatürlid)  laffen  fid)  nid)t  alle  (5eöid)te  in  öiefe  Kategorien  ein« 
reiben.  3d)  f)abe  öen  (Begenfa^  aufgeftelTt,  um  öie  üerfd)ieöenen 
flusörudsmöglid)teiten  öes  £r)rifers  möglid]ft  fd]arf  l)craus3uar= 
beiten,  flusörudsmöglid)!eiten,  öie  in  rDirflid)teit  meift  nebcnein= 
anöer  im  gleid)cn  (Beöidjt  auftreten,  ol)ne  fid)  3U  fdjäöigen.  Sel)r 
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Diele  (Beöid)tc  finb  3ix)ifd)en=  unö  ITtif(f|fonnen,  inbem  nämlid).  öcr 
Did)ter  eine  Seitlang  rein  gegenftänblid)  fdjilöert  ober  er3äl)lt  unb 
bann  plö^Iid)  mit  fubjeftioen  Husrufen  unterbridjt.  So  ̂ ahtn 

roir  in  (Boett)es  „IDillfommen  unb  Hbfd)ieb"  3unäd)ft  ein  It)rifd)es 
(5ebicf)t  Dom  er3äl)lenb=mittelbaren  drjpus,  3n  ber  I}aupt[ad)C  be= 
ridjtet  ber  Didjter  nur  [einen  Ritt  jum  IDillfommen  unb  bann  bcn 
Hbid)ieb.  Hber  sutocilen  unterbrid)t  er  bas  mit  unmittelbarem 
flusbru(f  feines  (BefüI)Is,  fo  mit  bem  Husruf  am  $cf)Iuf[e:  „Unb 
bod),  toeld)  (bind,  geliebt  3u  toerben !  Unb  lieben,  (Bötter,  roeld) 

ein  (blMl".  (Es  liat  ni&it  an  Q^Ijeoretifern  gefetjlt,  bie  bas  als 
Stillofigfeit  bejeidjnet  fjaben.  Das  gel)t  oiel  3U  roeit  unb  I^eifet,  bie 
äftl)eti[d)en  Stjeorien  überfdjä^en.  Diefe  finb  bafür  ba,  bas  Kunft= 
genießen  3U  flären  unb  3U  förbern,  uid)t  es  burd)  Hufftellen  fünft= 
lidjer  Barrieren  unb  üorfdjriften  3U  lyemmen.  Da  erfal)rungsgc= 
mä^  Don  foId)en  HTifd)formen  ftärffte  unb  ed)teftc  IDirfungen  aus= 
gegangen  finb  (unb  gerabe  biefem  (Boett)efd)en  (Bebicf)t  gegenüber 
jenes  üerbüt  als  Iäcf)erli(f)e  pebanterie  roirft),  fo  tut  bie  äftljeti! 
gut,  biefe  drfaljrungen  an3uerfennen  unb  foldje  IKifdjform  als  be= 
red)tigte  Stilgattung  gelten  3U  laffen.  Da^  barin  TUinberrDertiges 
geleiftet  roirb,  leilt  fie  leiber  mit  anberen,  burd)  bie  flftl^ctif  autori= 
ficrten  Stilgattungen.  Befd)rän!ung  auf  eine  Husbru(fsmögUd)= 
feit  ift  nod)  feine  (Barantie  für  btn  IDert, 

X\.  Das  3dj  in  öcr  £tjri!.  ITTan  fjat  bie  £t)rif  aud)  banaii^  ein= 
geteilt,  toie  bas  3  d)  bes  Didjters  in  feinem  £iebe  erfdjeint  unb  ):iat 
fo  3d)It}rif,  RoIIen=  unb  HTasfenIt}rif  unterfd)ieben.  Diefe  (Ein= 
teilung  ift  jcbod)  als  pfr)d)oIogifd)e  Deutung  bes  Derljaltens  bes 
Did)ters  feinesroegs  erfd)öpfcnb  unb  für  bas  üerfjalten  bes  (5c» 
nie^enben  unroefentlic^. 

Denn  für  bzn  (Benie^enben  mac^t  es  feinen  roefentlidien  Un= 
terfdjieb,  ob  er  fid)  in  bas  empirifdje  3d)i  bes  Didjters  ober  in 
eine  oon  biefem  angenommene  Rolle  f^ineinfüfjlt.  tOer  ein  (Bebid)t 
fjölberlins  nur  nadjerleben  3U  fönnen  glaubt,  roenn  er  genau  über 
bas  Zzhtn  bes  Did)ters  Befd)eib  toei^,  lieft  als  £iterarI)iftorifer, 
md)t  als  ITTenfd).  IDer  nid)t  beim  £efen  eines  (Bebid)ts  bas  (5efüt)I 

f)at:  „tua  res  agitur !",  fteljt  il)m  funftfremb  gegenüber.  Hiemanb 
3rDingt  uns,  bei  bem  „3d)"  in  (Boettjes  Zkb  „Hn  ben  Blonb"  an  ben 
roeilanb  gro^l)er3ogIid^=roeimarifd)en  RTinifter  ̂ .XO.^.  3U  benfen. 
5ür  bcn  feelifdjen  Dorgang  bes  Kunfterlebens  ift  es  ncbenfä(^lidi, 
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ob  (BoctFjc  fid)  als  er  fclb[t,  als  I^afis  oöcr  [onfttoic  gibt.  5ür  öcn 
£cfcr  finö  alle  BTasfcn  ein  üielleid)t  rei3DolIcs  Beirocrf,  I^inter 
öcm  er  jcöod)  bas  Reinmen[d)Iid)c  I^evousfpüren  mu^,  roenn  er  ein 
©ebidit  .toirflid)  erleben  [oll.  Un5  es  ift  für  itjn  nid)t  fd)tr>erer,  fid)i 
in  (Boetfjes  eigene  Pcrfon  als  in  eine  Don  iljm  angenommene  Rolle 
cin3ufül)Icn. 

Don  feiten  bes  Didjters  aus  betradjtet  beftet^en  jebod)  oiel  meljr 
Dcrfd]ie5enl)eiten  öcr  3d)t)altung  als  jene  (Einteilung  annimmt.  (Es 
gibt  ba  3unäd}ft  meljrere  ®raöe  ber  3nöiDi6ualifierung.  (Er  fann 
gan3  im  eigenen  Hamen,  aus  feiner  rein  prioaten  perfönlid)= 

feit  l)craus  „idj"  fagen,  er  fann  aud}  feine  (Beliebte  mit  Hamen 
nennen  (toas  3.B.  J)ora3  unb  Diele  anbere  tun),  er  fann  aud)  nur 

als  bas  „tt}ptf  d)e"  3d)  fpredjen,  aud)  „bie  (Beliebte"  nur  als  (Et)= 
pus  auftreten  laffen;  er  fann  fogar  als  ein  „3d)"  fpred)en,  bas 
allesijnbiDibuclleabgeft  reift  l)at,  mie  bas  uiele  THt^ftif  er 
tun.  (Er  fann  aud)  aus  fid)  ein  fublimiertes  3ii  entroideln, 
eine  gefteigerte  perfönlid)feit,  ein  3beal  oon  fitt),  roie  bas  Hiet^fd)C 
im  3aratl)uftra,  Stefan  (Bcorge,  Det)mel  unb  anbere  geton  l)aben. 
(Er  fann  fid)  natürlid)  aud)  in  bie  mannigfad)ften  fremben  3nbi= 
üibuen,  ja  in  nid) tmenfd)lid)e  XDefcnt)eitcn  einleben  unb  aus 
il)nen  l)eraus  bid)ten. 

Die  (Brünbe,  bie  einen  Did)ter  ba3U  beroegen,  eine  IHasfe  Dor= 
3unel)men  ober  fid)  in  eine  Rolle  f)inein3UDerfe^en,  fönnen  feljr 
Derfd)ieben  fein.  Suioeilen  mag  es  eine  gecoiffe  Sd)aml)aftigfeit 
fein,  öfter  jebod);  ift  es  roolil  barum,  toeil  l)i|touifd)c  ober  mi)tl)o= 
logifd)ie  (Bcftalten  gleid)fam  größere  Dimenfionen  geftatten,  toic 

es  eine  (Erfal)rungstatfad)'e  ift,  ba^  auf  ber  Bül)ne  biefelben  Vflo-- 
tioe  TDud)tiger  unb  bebeutenber  toirfen,  toenn  fie  fid)  bei  Königen 
abfpielen,  als  roenn  fie  in  eine  n!agelöt)nerfamilie  üerfe^t  finb.  So 
toerben  bie  Stimmungen  l)erber,  fd)mer3lid)er  (Einfamfeit  unb 
bitterfü^er  Refignation,  bie  (I.5-Rtei)er  feinen  flutten  erleben 
läfet,  für  uns  bebeutfamer,  roeil  fie  fid)  an  biefe  liiftorifd)  geabeltc 
PerfönTid)feit  fnüpfen.  Hatürlid)  toirb  ein  (Befcid)t  burd)  fold)ie 
üerfleibungen  bes  3d)  allein  nie  gut  ober  fd)led)t,  aber  als  fefun» 
bärer  5aftor  fommen  aud)  fold)c  Umftänbe  in  Betrad)t.  Da3U 
tritt  ferner,  ba^  l)iftorifd)e  perfonen  unb  (Befd)el)niffe  l)äufig  als 
Anregung  roirfcn,  um  allerlei  eigene  (Erlebniffe  in  fie  l)inein3u= 
proii3ieren,  ja  Dicllcid)t  fogar  biefe  erft  in  ber  pi)antafie  ertoeden. 
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U-  t>os  mimif^c  Spiel,  fliicf)  öas  Drama  i[t  aus  öer  cinl)cit= 
liefen  mufifdjen  Urfunft  F^eiüorgegangcn,  roobei  alleröings  eine 
anöere  [elbftänöige  Kunftgattung  ebenfalls  üon  (Jinflu^  geroefen 
ift:  öas  mimi[cf)e  Spiel.  Diefe  iirfprünglid)  feinestoegs  !ün[t= 
Ierif(i)e  förperlid)c  Betätigung  erl)ält  öurd)  üerbinöung  mit  IDort 

unb  (5e[ang  „5ornid)arafter",  roirö  öamit  Kunft. 
Bereits  im  Sicrieben  finben  ficf)  mannigfadjc  Spiele  örama= 

tifd)er  flrt.  Das  {Eier  betreibt  feine  f}anölungen,  öie  es  im  (Ernft= 
falle  aus3uüben  genötigt  ift,  aud)  oljne  biretten  3a)e(f,  eben  als 

Spiel,  ds  roäre  falfd),  alles  öas  als  „Iladjatjmung"  3U  beuten; 
oft  ift  öas  Spiet  efjer  „Doraljnung";  bznn  öie  jungen  (Eiere  fpielen 
ibre  (Ernfttjanölungen  aud)  aus  reinem  3nftinft  Ijcraus,  otjne  je 
üorbilöer  gefetjen  3U  traben.  Befonöers  3U  tDerbe3rDecfen  fütiren 
öie  t)erfd)ieöenften  Tierarten  oft  fel)r  fompIi3ierte  Kampffpielc 

aus,  öie  fic^  öaöurcf)  bereits  als  „Sc{)au=fpiele"  d)arafterifieren, 
öa^  fie  üielfad)  für  ̂ ufdjauer,  meift  öie  lOeibdjen,  bered)net  finö. 

Spiele  äl)nlid)er  Art  roeröen  auc^  bei  primitioen  ITTenfdjcn 

eifrig  gepflegt.  Der  „ITIimus"  öer  Hlten  toar  ein  Sammelbegriff 
für  öie  mannigfad)ften  !örperl{d)en  Dorfüljrungcn.  Derartige  Dar* 
bietungen  pflegt  man  nidjt  als  Kunft  an3ufpred)en,  roeil  il)nen 
öer  Begriff  öer  5orm  fel)lt.  Sie  beftetjen  bis  in  unfre  Sage  norf)  in 
3irfusDorfül)rungen  unö  (Bauflerei  mannigfacl)er  Hrt  neben  öem 
fünftlerifd}en  Slieater  Ijer.  Befonöers  öie  Komööie  tjat  im  „V(li= 

mus"  iljrc  Dorbereitung  gefunöen.  3ur  Kunft  im  eigentlid)en 
Sinne  roirö  er  jeöod)  erft,  toenn  er  fid)  mit  IDort  unö  ITIufi!  Der= 
binöet. 

Diefe  Derbinöung  toar  aber  anö^rfeits  oorbereitet  im  primitiv 
Den  ©efamtfunftroerf.  (Es  mußten  nur  öie  öarin  entljaltenen  mi= 
mi)d)en  (Elemente  3U  größeren  3ufammenf)ängen  ausgefponnen  tt)er= 
öen.  Das  gefd)al)  3unäd)ft  in  Derbinöung  mit  öer  flusfpinnung 
einer  (tr3älilung.  3nöem  ein  Rl)apfoöe  er3äl)lte,  mimte  er  tDenig= 
ftens  anöeutenö  öas  (5efd)el}en.  tüuröe  öer  Beridjt  auf  meljrcrc 
Spred)er  oerteilt,  fo  toar  öer  u)id)tigfte  Sdjritt  3ur  Dramatifierung 
r)oll3ogen.  IDir  tonnen  fotooljl  in  öer  gried)ifd)en  (Eragööie  toie 
im  mittelalterlid)en  Büljnenfpiel  öiefe  (Enttoidlung  cerfolgen. 

^3.  Das  dljeatcr  unö  feine  fünfticrifdjen  Beöingungen.  Die 
(Entftel)ung  einer  gefd)loffenen  öramatifd)en  Kunftform  toirö  r)er= 
ftänölid)  öxird)  öie  Befonöerljeit  öer  Darbietung,  eben  öas  Zlita- 
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tcr.  (Es  XDxxb  alfo  unfere  Aufgabe  fein,  aus  6cn  Bebingungen 
bcr  Bül}ne  Ijeraus  öas  IDefcn  öes  Dramas  3U  erläutern.  Unb  ̂ wax 
[inö  es  örei  50^^01^^"'  ̂ ^^  öen  Büfjiienftil  cor  allem  bcbingcn. 
1.  Der  Um[tanb,  ba^  bas  Drama  öurd)  Scf)au[pieler  fid)tbar  bar- 
geftellt  roirb,  2.  ber  Umftanb,  ba^  bas  CEljeater  eine  gro^e  IHengc 
Don  3ufd)auern  3U  gleidjer  Seit  Dcreinigt  unb  3.  ba^  biefe  3u= 
fdjauer  nid)t  als  (Iin3Glmenfcf)en,  fonbcrn  als  ITTaffe  Stellung  neb» 
men  3U  ben  üorfüI)rungen. 

Durd)  bie  [3enifcf)e  Darftellung  ift  Dor  allem  bic  t[atfad)C  gefegt, 
ba^  fid)  bie  bramatifd)e  Diditung  nidjt  blo^  an  bas  tüortoer» 
[tänbnis,  [onbern  aud)  an  bie  oifu eilen  unb  motorifd)en 
flufnal)meorgane  bes  publifums  toenbet.  (Es  gibt  fogar  [3enifd)C 
Darftellungen,  bie  gan3  auf  bas  IDort  Der3icf)ten.  3n  ber  pan» 
tomime,  bie  in  ber  (Begencoart  im  Kinematograpljentljeater  neu 
auflebt,  Ijaben  toir  DÖUiges  Überwiegen  bes  (Dptifdjen,  obrDol)l 
be3eid)nenberrDei[e  bie  ITlufif  bei  fold)en  Huffüljrungen  fd)ier  un= 
cntbeljrlid)  fdjeint.  üerfurf)e  toie  bie  bes  inünd)ener  Künftler» 
tl^aters  toollten  aud)  in  l]öl)erem  Sinne  bie  optifdien  töirfungen 
bes  G^ljeaters  roieber  in  btn  öorbergrunb  fd)leben,  inbem  fie  mit 

jeber  S3ene  „Bilb="  ober  „Relicfroirfung"  anftrcbten.  —  Sonft 
nämlid)  fann  man  beim  Kunftbrama  im  allgemeinen  Don  einem 
ÜbertDiegen  bes  afuftifdi^oerbalen  €Iementes  fpredjen,  roas  bamit 

3ufammenl}ängt,  ba^  eben  „Didjter"  biefe  IDerfe  ausarbeiteten. 
Die  ftärfften  tüirfungen  aber  toerben  immer  bort  er3ielt,  roo 

Huge  unb  ®l)r  in  gleid)er  IDeife  gefeffelt  finb.  Das  !ann  burd) 
flbrDed)flung  gefd)el]en,  inbem  ber  Dialog  burd)  Hufsüge,  £id)t= 
cffefteuftD.  unterbrodjen  roirb.  Beffer  unb  ebler  jebo^  ift  bie  fi  = 
multane  lDir!ung,  roenn  bas  Sidjtbare  unb  bas  f^örbarc  3U  ein= 
l^itlid)er  IDirfung  3ufammengef)en.  (Es  fenn3eid)net  ben  genialen 
Dramatifer,  bafj  er  foldje  l7anblungen  3U  erfinben  mei^,  in  benen 
ber  Derbal=ibeclle  (Bcljalt  burd)  bas  Sid)tbare  3um  finnfälligen 
flusbrud  gelangt.  So  befommt  bas  Sid)tbare  fi)mbolifd)en  (Il)a» 
ra!ter.  Sd)on  äfd)t)los  roar  ITTeifter  im  €rftnben  fold)er  S3enen. 

IDie  ft)mbolificren  fid),  prad)tDoll  aufs  flugc  toirfenb,  bie  im  Dia= 

log  fid)  äu^ernben  (I3cfü()le  unb  (5efd)et)niffe  in  ben  Purpurtcppl» 
d)en,  bic  Klt)tämneftra  Dor  bem  l)eimEel)renben  Agamemnon  auf 
bic  Stufen  breiten  läjjt,  ober  in  bcm  blutbefledten  net;,  bas  ®reft 
ben  Suricn  l)inl)ält.  Unb  fold)e  S3enen  laffen  fid)  in  allen  großen 
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Dramen  finben  bis  Ijerab  auf  öic  U)internad)tf3enc  in  3oI)n  (5. 
Borfman,  roo  öie  roeite  Sdjnecnat^t  öen  Stimmungsroedjfel  nad^ 
öcn  öumpfen  Stuben  ber  fiütjcren  Hfte  ftjmbolifiert,  ober  bieSsene 
im  Slorian  (Betjer,  too  bie  üer[d)rDÖrer  iljre  ITTeffer  in  bie  (Tür 

[tofeen.  Unb  3rDar  pflegt  bie  (Einljeit  ber  löirfung  in  allen  foI= 
iltn  S3enen  fo  getoaljrt  3U  toerben,  ba^  bas  IDort  rerarbeitet, 
tDos  [id^  bem  fluge  bietet,  unb  bie  Ssenerie  [idjtbar  mact)t,  toas  im 
Dialog  anflingt.  Bleibt  eines  ifoliert,  fo  oerpufft  bie  IDirfung. 

Unter  allem  Sidjtbaren  ber  Bül^ne  finb  bie  Beroegungen  unb 

(Beften  ber  Sdjaufpieler  toeitaus  bas  tüirffamfte.  (Es  liegt  bas  bar= 
in,  ba^  eine  gute  (Befte  ftets  ber  fictjtbare  Husbrucf  eines  feelifd)en 
(Erlebens  ift.  Vinb  ferner  finbet  bie  (Befte  ftärffte  Refonan3  im 

3ufcf)auer,  roeil  er  fie  ftets  bis  3U  gcroiffem  (Brabe  „innerlid)  nad)= 
öl)mt"  ((Broos)  unb  bamit  einer  ftarfen  Suggeftion  unterliegt. 
IDir  roiffen  aus  ber  mobernen  pft)d)oIogie,  ba^  jebe  Beroegungs^ 
oorftellung,  aud)  jebe  BerDegungsröat)rnet)mung  unfre  motorifd)en 
IXeroen  anregt,  unb  ba  bie  motorifdjen  Dorgänge  in  uns  toieber 
aufs  engfte  cerfnüpft  finb  mit  bem  (Befütjisleben,  roas  befonbers 
bie  3ames=£ange=Ribotfd)e  (Eljeorie  betont,  fo  ift  leicbt  ein3U= 
feljen,  ba^  üon  allen  Beroegungen  eine  befonbers  ftar!e  IDirfung 
ausgeben  mufe.  Die  Kunft  bes  großen  Sdjaufpielers  Ift  es,  foId)c 

fuggeftioen  (Beften  3U  finben,  unb  bie  Kunft  bes  ed)ten  bramati= 
fd)en  Did)ters  ift  es,  S3enen  3U  fct)affcn,  bie  bem  Sdjaufpieler  ge= 
ftatten,  feine  lUimi!  3U  entfalten.  nid)t  umfonft  finb  bie  größten 
Bül)nenbid)ter  f eiber  Sdjaufpieler  getoefen :  Sopljotles,  Sljafefpeare, 
niolierc.  Unb  nid)ts  pflegt  oon  ber  Kunft  großer  $cl)aufpieler 
fo  bauernb  im  (Bebädjtnis  3U  fjaften  als  gerabc  ausbrudsüollc 

(Beften  unb  !}altungen.  (Es  ift  eine  (Erfal)rungstatfad)e,  ba^  bk-- 
jenigen  S3enen  bie  ftärfften  IDirfungen  Ijinterlaffen,  bie  in  ficf|t' 
barem  mimifd)en  ®efd)eljen  fid)  entlaben,  toas  aus  bem  optifd)= 

motorifd)en,  meift  aud)  burdjs  IDort  unterftü^ten  Doppeld)araf= 
ter  alles  ITTimifd)en  Ijeroorgetjt. 

flud)  burd)  bie  eigentümlid)en  Huf  na  I)mebebingungen 

bes  tEljeaterpublifums  roerben  beftimmtc  5otmen  ber  bra= 
matif^en  Didjtung  r)orge[d)rieben. 

Sc^on  bie  äußere  ©eftaltung  ift  baburc^  toic  bei  feiner  anbtxn 

Didjtungsart  feftgelegt.  Durd)  bie  Hufnat)mefäl)igfeit  bes  pu<= 
blüums  ift  ein  beftimmtes  j^ödjftma^,  aber  aud^  ein  beftimmtes 
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TTIinbcftma^  gegeben;  öenn  nicmanb  gefjt,  um  ein  fur3es  Brucf)= 

[tücf  allein  311  fetten,  ins  (Tljeatei".  Datier  fonnten  fiel)  6ic  ungcl)cu= 
ven  nii^fteiien  öes  tllittelolters  auf  öie  Dauer  nicfjt  Ijaltcn,  oöer 
toenigftens  nur  unter  fo  au^ergeu)öt)nlid)en  Bcöingungen,  coie  wir 
fic  in  (Dberanimergau  finöen.  flud]  öie  Riefencoerte  Hidjarö  U)ag= 
ncrs  finö  eigentlid)  für  foldje  ungeroölinlid^en  Bedingungen  ge= 

öad)t,  unö  es  \\t  öie  5i"Q9^»  ob  fie  fid)  in  öiefer  £änge  als  Rc= 
pertoireftürfe  l)alten  ineröen,  coenn  öer  eigentlid)e  f)od)öru5  öcr 
Suggeftion  abgeflaut  ift.  Aber  aud}  u)enn  öie  Stüde  fefjr  fur3 
finö,  entfpred)en  fie  nidjt  öen  Bcöingungen  öer  Büljne,  unö  man 
fiel]t  fid)  öal)er  ge3n)ungen,  fie  mit  anöcrn  3ufammen3ufügen,  fo 
öa^  fie,  roie  in  öen  Srilogien  öer  flttifer,  faft  öen  (El)araftcr  Don 
ein3elnen  Htten  ert)alten.  3nbeffen  ercoeift  fid)  öiefer  3roang 
roie  fo  oft  als  Urfad)e  3U  allerlei  dugenöen,  was  man  befonöers 
€infiel)t,  roenn  man  öie  UferlofigEcit  fennt,  in  öie  jene  £efeöramen 
mcift  geraten.  (Ebenfo  ift  öie  ftrenge  innere  (Blieöerung  öes  Dra= 
mas  öurd)  öie  pl)i)fifd)e  unö  pfi)d)ifd)e  Hufnal)mefül)igteit  öer 
3ufd)auer  beöingt.  Der  Did^ter  ift  3U  flarer  Dispofition  unö 
3ur  flbrunöung  öer  ein3elnen  (Teile  genötigt.  Dal)er  3eid)nen  fid) 
Bül)nenrDerfe,  befonöers  im  ücrgicid)  3um  Roman,  meift  öurc^  gc^ 
fd)Ioffene  (Blieöerung  aus. 

Hud)  öer  Umftanö,  öa^  öas  Drama  als  einbeittid)es  (5an3cs 
genoffen  toeröen  mu^,  3a3ingt  3U  roeitcren  Bcfd)ränfungen,  öie 
aber  ebenfalls  3U  Sugenöen  öes  Kunfttoerts  toeröen.  Dem  un= 
mittelbar  gegenwärtigen  Bül)ncnn)erf  gegenüber  n3irö  jeöe  Unter» 
bred)ung  öer  Kontinuität  oiel  unangenel)mer  cmpfunöen  als  beim 
£efen  einer  (Er3äl)lung.  Unfre  ll)irflid)feitsauffaffung  ift  im  (Ibea= 
ter  empfinölidjer.  3m  Roman  finö  fül)ne  Sprünge  möglid),  öie 
im  Q:i)eatcr  l)eftig  ftören.  Selbft  einem  S{)afefpearc  gelingt  es 

im  „n)intermärd)en"  nid)t,  öurd)  feine  prologificrenöe  „3eit"  öie 
173al)re  3tDifd)enraum  l)incDegfd)rDa^en  3U  laffen.  tDir  empfin= 
öen  einen  Brucf).  Dal)er  ift  öie  alte  5oi"öerung  öer  (Einl)eit  Don 
©rt,  Seit  unö  f^anölung  öurd)aus  fein  fo  törid)te5  Dogma,  loie 
man,  auf  S{]afefpeare  fid)  berufenö,  meint.  Denn  unfre  Büi)ncn= 
prajis  becoeift  ja  öeutlid),  roie  ftörenö  öas  bcftänöige  lDed)fcln  ift, 
unö  alle  Bül)ncneinrid)tungen  Sl)afefpcarefd)er  Stüde  l)aben  le^= 
ten  (Enöes  nur  öas  f)aupt3iel,  tocnigftens  annäl)ernö  jene  (iin= 
l)eitlid)feit  l)erauf3ufü{)ren.  Da^  man  öiefe  nid)t  in  öcm  peöan= 
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tifd^en  Sinne  mand)-er  alter  5ran3of2n  nefjmen  foll,  beöarf  feiner 
XDorte.  Aber  [eit  öer  attifd)en  Sragööie  bis  auf  3bfen  ift  jene 
(Einf^eitlidjfeit,  öie  öurd}  bas  befonöerc  n)irfUd}feitsgefül}l  öes 
ill)eaterbeiud)ers  geforbert  ift,  von  ftarfer  IDirfung  geroefen. 

H.  ©fls  d^cntcrpublifum  unö  feine  ̂ oröcrungcn.  Die  roidj^ 
tigften  Beöingtljeiten  öer  öramatifd^en  Didjtung  crroad^fen  öem 
Umftanbe,  öafe  fic  nid)t  auf  (£in3elmenfd)en,  fonöeru  eine  taufenö= 

!öpfige  „ITTaffe"  3U  roir!en  Ijat.  IDir  Ijatten  bereits  oerroanöte 
Umftänöe  bei  6er  Ballaöe  unö  Hooelle  3U  berüljren;  beim  Drama 
tritt  öas  fo  in  öen  Doröergrunö,  ba^  wiv  einiges  über  öie  P|t)d)o= 
logic  öer  ITTaffe  Ijier  einfügen  muffen. 

Befanntlid)  reagiert  jeöer  TTtenfd),  fobolö  er  einer  niaffe  ange= 

I)ört,  gan3  anöers,  als  roenn  er  allein  ift.  (Jine  „lllaffe"  ift  erfal)= 
rungsgemä^  nidjt  blo^  eine  Summe  von  3nöiDiöuen,  fonöern  ift 
ctroas  Heues,  etroas,  roorin  öie  in  itjr  aufget)enöen  (£in3elmenfd)en 
i{)re  <IigenI)eit  Döllig  neränöern.  Durd)  öas  Sufammenfein  roeröen 
getniffe  (Elemente  öes  Seelenlebens  üerftärft,  anöre  öagegen  unter= 
örüdt,  fo  ba^  eine  beöeutenöe  öerfd)iebung  öes  normal3uftanöes 

eintritt.  UTan  l}at  öie  „ITTaffe"  einer  djemifdjcn  üerbinönng  Der= 
glidjen,  öie  aud^  !eine  Summe  öer  (Elemente,  fonöern  eine  gan3 
neue  Bilöung  ift.  ITTan  fann  mit  £e  Bon  fagen,  öa^  öie  f}aupt= 
d)ara!teriftifa  öer  ITTaffenpft^dje  aufeeroröentlid)e  (Erregbarfeit  unö 
3mpul|iDität  finö.  Der  Derftanö  oerminöert  fid),  unö  öie  (Be= 
fül}le  erfaljren  eine  öurd^greifenöe  Derönöerung.  Diefc  Derän= 
öerung  fann  je  na6]  öen  Umftänöen  moralifd)  gut  oöer  fd)led)t 
fein;  öie  ITTaffe  fann  3U  f}elöentaten  roie  3U  Derbredjcn  I)inge= 
riffen  toeröen.  Die  t}auptfad)e  ift  nur  öie  gefteigerte  (Erregbar= 
feit,  öie  fid)  nad)  allen  Seiten  tjin  ausbeuten  lä^t.  Aus  iljr  cr= 
toadjfen  öie  £eid)tgläubigfeit,  öie  ÜberfdirDengIid)feit,  öie  tlnöulö= 
famfeit,  öie  ITeigung  3U  (Eytremen,  öer  flutoritartsmus,  öie  roir 
bei  jeöer  Art  oon  ITTaffe  toiebcrfinöen;  alle  Kritif  fel^lt.  Hidjt  lo= 
gifd)e  Sd^lüffe,  fonöern  öas,  röos  öie  pijantafie  am  ftörfften  an= 
regt,  leitet  öie  ITTaffe.  IDiöerfprüdje  pflegen  nid)t  3U  ftören,  fur3, 
öer  üerftanö  ift  in  jeöer  löeife  3urüdgeörängt  gegenüber  öem 
pi)antafieleben  unö  öem  (5efüt)le. 

ITun  ift  freilid)  öas  n;i)eaterpublifum  nid)t  in  öerfelben  IDeife 
nls  ITTaffe  ansufeljen  roie  politifd)e  oöer  religiöfe  ITlaffen.  (Es  fel)lt 
eines  öer  u)id)tigften  Binöeglieöer  3CDifd)en  öen  3nöiDiöuen,  öer 
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gcmeinfame  f^onblungsantrieb.  Da  dfjcatcrbefudjcr  3U  einer  ge= 
roiffen  Untätigfeit  unö  Rutje  gc3tr)ungen  finö,  fönncn  [icf)  öie  (Be=^ 
fül)Ie  unb  £ciöen[d)aftcn  nid]t  in  öevfelbcn  IDeife  übertragen  coic 
bei  anöern  (Belcgenfjciten.  Dennod)  bleibt  genug  IRaffcnfuggeftion 
übrig,  unb  in  ber  CEat  3eigt  eine  Hnali}[c  ber  tDid)tig[ten  IDir» 
fungsformen  ber  bramati[d)en  Did}tfunft  gan3  beutlid)  bcren  üor= 
I)anbcnfein. 

fludj  für  bic  3u[(f)auermoffe  fönnen  toir  als  ̂ auptmer!malc 
eine  Steigerung  bes  ©efütjislebens  unb  eine  getoiffe  £al)mlcgung 
bes  Iogifd)en  Denfens  feftftellen.  HUes,  roas  fid)  ans  ©efüfjl  roen» 
bet,  CDir!t  baljer  auf  ber  Büfjne  ftärfer,  alles,  roas  3um  Derftanbc 
fpredjcn  foU,  roirft  fd)iT)äd)er  als  beim  (Ein3ellefen.  f}ierin  liegt 
ber  pfr)d)ologifd)c  (Brunb  bafür,  ba^  es  fo  fdjroer,  ja  faft  unmöglid) 
ift,  ben  (Erfolg  eines  Stüdes  nad)  bem  £efen  Doraus3ufagen,  unb 
barum  töufdjen  fid)  befanntlid)  bic  erfaljrenftcn  Büljnenpraftiter 
in  foldjen  Bcredjnungen  aufs  gröbfte.  Denn  loie  jebc  ITtaffc  i\t 
bas  Htjeaterpublifum  unbered^snbar.  (Es  ift  nid)t  Doraus3ufe{)cn, 
roeldje  (Befühle  es  oerftärfen,  über  rDeld)e  logifd)en  Brüdje  es  ijin' 
tDcgftürmen  roirb. 

Die  bramatifd)  toirffame  Did)tung  toirb  fid]  alfo  meljr  ans  (öe= 
fül)l=  unb  (Ericbleben  als  an  ben  üerftanb  locnben.  Die  feinften 

geiftigen  IDirfungcn,  toie  bie  tiefen  (Bebanfen  bes  „Saffo"  ober 
ber  „3pl)igenie",  gelten  üerloren  roie  3U  leife  geflüftcrte  IDorte  in 
3U  großem  Räume.  Dagegen  fann  eine  banale  Rebensart,  ein 
grober  (Effeft,  eine  Sentimentalität,  über  bie  ber  (Ein3ellefer  mit 
r)cräd)tlid)em  £äd)eln  Ijinroeggleiten  roürbe,  im  Illjeater  einfd)la= 
gen  unb  aud)  eine  ftärfere  3ntelligen3  oorübergeljenb  binben.  Die 
antuen  Rljetoren  tonnten  bas;  um  eine  RTaffe  3U  paden,  fo  leljr= 
ten  fie,  mu^  man  3rDei  Seelenfräfte  anrufen:  3nftinft  unb  £eiben= 

fd)aft,  3n  foldjen  Regungen  oerftärft  fid)  bie  ITTaffe,  im  $d\\-- 
geiftigen  fd)tDÖd)t  fie  fid).  (Es  mag  für  Sd)illcr  ober  Sl)afefpearc 
als  Did)ter  belaftenb  fein,  roenn  man  il)nen  Brüd)c  unb  £üden 
in  ber  TlTotiDierung  ober  ber  (ri)arafteriftif  nad)tDcifen  fann:  gc= 
gen  il)re  £eiftungen  als  Dramatifcr,  il)re  3ugfräftigfett  fürs  ?El)ca= 
tcr  ift  berartiges  feine  (Begeninftan3.  ITTan  mu^  bebenfen,  baf} 
fid)  ber  (El)eaterftil  bem  5resfoftil  ber  lUalerei  in  tt)id)tigen  Punf» 
ten  Derglcid)t.  IDie  man  einem  Sr^sfennmlcr  oon  Red)ts  megcii 

nid)t  üorroerfen  barf,  ba^  er  nid)t  l)aarfein  ftrid)ett  toie  ein  Kup« 
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fcrftedjer,  fo  öarf  man  bas  aud)  Dom  Hfjeateröicfjter  ni(J)t  Der= 
langen.  IDas  boxt  öie  [tärfere  Kontrafte,  Betonung  einselner 
5ormen,  (Einfad)()2it  in  ber  5ciibDerteiIung  fjeifdjenöe  (Entfernung 
ift,  beöeutet  für  öen  (Iljeateröidjter  öie  burd)  öie  ITtaf)enan|amm= 
lung  beöingte  Derdnöerung  öer  Hufnaljmeföijigfeit  öes  publi= 
fums.  U>ie  ein  Kuliffenmaler,  um  3U  roirfen,  fo  oerföljrt,  roic  es 
öie  Büfjne  oerlangt;  roie  öurd)  öie  Sd)minfe  öie  rDid)tigften  3üge 
öer  Sdjaufpieler,  flugen,  lUunöuftD.  ftärfer  unterftrid)en  roeröen, 
fo  öa^  ein  aus  öer  Höije  Seijen  alles  entftellt  erblirfen  roüröe,  fo  er= 
foröert  öer  Büijnenftil  öer  Did)tung  geiöiffe  flnöerungen,  öie  auf 
Koften  anörer  (Eigenfdjaften  erfauft  roeröen  fönnen,  ja  oiellcidjt 
erf auft  roeröen  muffen. 

fius  öer  maffenpfi)cf)oIogif(i)  beöingten  üeränöerung  öer  Huf= 
nat)mefät)igfeit  unö  Derfaffung  öes  3ufcf)auers  folgt  roeiter,  öa^ 
nidjt  alle  IKotiüe  gleid)  büljnenfäljig  finö.  IDie  nid)t  jeöer  (5egen= 
ftanö  öer  IDclt  geeignet  ift,  in  ITlarmor  geljauen  3U  roeröen,  fo 
ift  nid)t  jeöes  (Ereignis  gefdjaffen,  ins  Rampenlidjt  3U  treten.  (Es 
ift  ein  (Brunöirrtum  öes  Haturalismus,  tiefe  (ßualitätsunterfc^iebe 
im  Stofflicl)en  3U  leugnen. 

Die  flffette  unö  triebe,  öie  öie  ITIaffe  am  leiöenfdjaftlidjften 
mitreißen,  finö  öiejcnigen,  öie  fi^  im  Kampf  gegeneinanöerftellen. 
Daljer  ift  jeöe  Sorte  oon  Kampff3ene  öas  tooljre  (Element  für 
öie  (Erregbarfett  öer  ITIaffenfeele.  Denn  öiefe  roill  Partei  nebmen, 
roill  l)ingerif[en  unö  mitgeriffen  njcröen.  IDir  fönnen  bei  jeöer 
Stra^enprügelei  beobad)ten,  roie  öerartiges  ftets  feine  3ufd)auer 
finbet  unb  roie  bie  ITtaffe  fofort  innerlidj  mitgeriffen  roirb  unö 
Partei  nimmt.  Diefe  parteinaljme  fcf)roanEt,  bie  leid)te  Sugge= 
ftibilität  unb  Unfidjerljeit  ber  ITlaffen  ift  eines  iljrer  ftärtften 
Kenn3eicl)en.  Aber  niemals  oerfeljlt  ein  Kampf  feine  IDirfung. 
Datier  fann  es  nidjt  oerrounbern,  ba^  faft  alle  Sd)aufpielc  ber 
n;iere  Kämpfe  finb.  (Es  ift  ein  Kcnn32icf)en  b^s  ed)ten  Dramati« 
fers,  ba^  fid)  iljm  alle  f^anblungen  in  fampfmä^iger  3ufpi^ung 
öarftellen.  (Es  fann  bas  in  nur  reönerifd)cm  5ür  unb  IDiber,  loic 
im  Kampfe  auf  £eben  unb  Hob  gefdjcljen.  IKit  Red)t  Ijat  man  be= 
merfi,  öa^  öer  öramatifdje  Dialog  bis  in  öie  fleinfte  (Einjelljeit 
öiefe  fämpferifdje  Sufpi^ung  3eige,  unö  fo  im  fleinen  oon  öem= 
fclbcn  Rljtjtljmus  erfüllt  fei,  öen  öas  Drama  im  großen  Ijat.  BTan 

bead)te  3.B.,  roie  im  „König  Ööipus"  felbft  Ssenen,  öie  an  \i6) 
flnuffi460:  müller.^reienfels,  poetit.   2.  Hufl.  6 
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gar  nidjt  öicfc  5orm  3U  [}abQn  broucfjtcti,  beim  editen  Uljcatcr» 
mann  bicfc  Kampfftellung  annel)men.  So  mad}t  Sopljofics  aus 
6er  S3ene,  in  öer  (Eeircfias  öem  (D5ipus  fein  Sdjicffal  entfjüUt, 
einen  lciöcnfd)aftlid]en  Konflift  unb  erreid)t  öaöurd)  ftärffte  bra» 
matifdje  IDirtung,  roeil  öas  Publifum  fofort  Partei  ergreift,  für 
un6  CDiöcr  fül^lt  unb  [0  Ijineingeriffen  roirö  in  öen  Strom  öes  6e» 
fd)el)ens. 

Die[e  Darftellung  öes  Dramas  als  eines  Kampfge[d)cf)ens  ift 
eine  empiri)d)e  Ableitung  baraus,  öa^  auf  bic  TlTaffenpfijdje  nidjts 
fo  irirft  u)ie  Kampf.  3d)  gebe  alfo  feinerlei  HTetapf)i)fii!.  Diefc 
nämlid)  ift  gerabe  bei  ber  dl^eorie  bes  Dramas  unb  fpe3icll  bcr 
(Eragöbie  oft  genug  angerufen  roorben,  befonbers  Dcranla^t  burd^ 
bic  Q;i)corien  I)egels,  ber  3ucrft  flar  ben  dfjarafter  bcs  Dramas  als 
eines  Kampfes  crtannt  Ijat.  Seine  Sd)üler  fjaben  biefe  (Erfenntnis 
ocrabfolutiert  unb  3um  a  priori  erljoben.  So  Ijat  bies  befonbers 
bcr  in  feinem  Denten  Don  I^egel  ftarf  abtjängigc  J)ebbel  getan,  bcr 
bic  empirifd)e  (Eatfad)e  b^s  Kampfdjarafters  alles  Dramatifd)cn 
mit  füljner  BTetapl)t)fif  umfleibet  ̂ at.  3l)m  roirb  bas  Drama 
3um  St)mbol  bcs  £ebenspro3effes  an  fid),  unb  3CDar  in  bem  Sinne, 
ba^  es  uns  bas  „üerljältnis  oergegentoärtigt,  roorin  bas  aus  bem 
urfprünglid)en  Iteyus  entlaffenc  3nbiDibuum  bem  (I3an3cn,  bcffen 

(Teil  CS  tro^  feiner  unbegreifUdjen  5i"ei^eit  nod)  immer  geblieben 
ift,  gegenüberftel)t".  —  „Hur  öaburd^,  ba^  es  uns  oeranfdjaulidjt, 
roic  bas  3nbiDibuum  im  Kampf  3rDifd)en  feinem  pcrfönlii^en  unb 
bem  allgemeinen  tDelttoillen,  ber  öie  ILat,  ben  Husbrud  ber  5rei= 
l^eit,  immer  burd)  bic  Begebenljeit,  ben  flusbrud  ber  Hotroenöig» 

!eit,  mobifi3iert  unb  umgeftaltct,  feine  Soi'tu  unb  feinen  SdicDcr« 
pun!t  getoinnt  unb  ba^  es  uns  fo  bie  Hatur  bes  mcnfdjlidjen  f)an= 
bclns  flar  mad^t,  bas  beftänbig,  fo  roie  es  ein  inneres  ITtotiD  3U 
manifeftieren  fudjt,  3uglcid)  ein  cDiberfpred)enbe5,  auf  J^erftellung 

bcs  (5leid)gca)id)ts  bercd]netes  Äußeres  entbinbet  —  nur  baburd). 
iDirb  bas  Drama  lebenbig."  —  IDir  feljen  Ijier  bas  Beftrcbcn  bcs 
Did)ters,  feinem  IDerfe  bie  t}öd)fte  IDürbe  3U  oerleil^en,  inbem  er 
feine  IDirfungen  ins  flbfolute  crl^jbt.  Dagegen  ift  geroi^  nid)ts 
3u  fagen,  nur  roirb  man  oom  Stanbpunft  bcr  empirifd)en  IDiffcn» 
fd)aft  ben  apriorifti)d]en  (Eljaratter  biefer  flufftellungen  be3a)ei=' 
fein  muffen.  (Es  ift  rid)tig,  ba^  bas  Drama,  um  3U  roirfcn,  einen 
Kampf  barfteirt,  es  ift  audj  nid)t  bas  gcringftc  ein3un)enben  ba^ 
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gegen,  öa^  öer  Didj'ter  als  (5egen[tan5  btn  \:iö<ii]ttn,  tijpifdjften, 
allgemeinftcn  Kampf,  5en  es  gibt,  fjerausroäljlt,  5en  Kampf  öes 
3nöiDi5uum5  mit  fccm  Sdjidfal  ober  fon[t  einer  übeilegenenllTadjt, 
aber  es  bleibt  öod)  öabei,  ba^  öies  nid)t  in  einem  a  priori  feft= 
ftet^enöen  dljarafter  öes  Dramas  tDur3elt,  fonbcrn  \{äi  empirif(^ 

als  befte  IDirfungsform  öes  Büt)-ncngefcf)el)ens  Ijerausgeftellt  tjat. 
Die  metapl)i})i|d)e  flusöeutung  öes  Kampfes  mag  öiefem  größere 
(Erl)aben{)eit  uerleifjen,  ift  jeöod)  für  öie  tOirfungsfraft  öes  öar= 
.geftellten  Kampfes  nur  feEunöär.  Dramatifc^  ift  jeöer  Kampf, 
ob  er  nun  öiefeii  metapf)t}fifdfen  dljarafter  trägt  oöer  nidjt.  (Er 
ift  eine  aus  öer  (Erfaljrung  Ijerausgebilöete  $otm,  öie  nidjt  a  priori 
öa  roar,  fonöern  nad)trägli(^  mit  ITtetapijtjfi!  umfleiöet  rooröen 
ift,  um  il}r  I)ö(f)jte  IDüröe  3U  ficfjern. 

X5.  Sragööte  unö  Komööie.  Aus  öer  Derfaffung  öer  DTaffen» 
pft)(i)e  ift  aud)  3U  erflären,  tcarum  einerfeits  öie  dragööie,  anöer» 
feits  öie  Komööie  fidj  als  beoorsugte  Sonöerformen  öes  Dramas 
ausgeprägt  l)aben. 

Die  lOirfung  öer  dragif  im  (Ifjeater  gefjt  öarauf  3urücf,  öa^ 
ein  Kampf  öann  am  ftärfften  roirft,  roenn  er  bis  3um  3ufammen= 
bmdf  gefüljrt  roirö.  Die  dragööie  ift  öie  le^te  unö  tjödjfte  Kon» 
fequen3  öes  Kampfd)ara!ters  öes  Dramas.  Da^  infolge  öiefes 
Kampfes  bis  3um  äu^erften  befonöere  feelifd)e  drlebniffe  ent=' 
fteljen,  ift  oben  bereits  bel)anöelt  rooröen.  (Es  gibt  dragif  auc^ 
au^erfjalb  öes  Dramas;  öort  jeöod)',  roo  öer  Kampf(i)arafter  öes 
Dramas  3um  DolIen  Hustrag  fommt,  füljrt  er  notroenöig  3ur 
Sragööie. 

Huf  gan3  anöern  maffenpfr)d)oIogif(f)en  datfadjen  berufet  öie 
tüirfung  öer  Komööie.  fjier  ift  es  nicf)t  öie  üorliebe  für  öie 
Kampft)altung  bei  öer  Blaffe,  fjicr  ift  es  öie  fuggeftioe  HTac{)t  öes 
£ad)ens,  öie  innerhalb  öer  IlTaffe  befonöers  jur  (Beltung  gc= 

langt.  TlTan  roei^,  öa^  ein  „guter  Cacfjer"  ein  gan3es  tlijeater 
öurd)  feine  fuggeftioe  £jeiter!eit  anfteden  fann.  Hucf)  öiefe  Be= 
trad)tung  füljrt  auf  Dinge  3urü(f,  öie  id)  oben  erörtert  \)abe,  öie 
aber  geraöe  in  öer  Pftjdjologie  öer  (E{}eatermaffe  itjre  befte  Beftä= 
tigung  finöen  unö  öie  Büt}nena)irffamfeit  öer  fomifdjen  Stoffe 
DoUauf  erflären. 

^6.  Die  fojtologifdjc  Beöingtfjcit  bcv  Stilgattungcn.  Überblidt 
man  nodjmals  öen  (Einfluß,  öen  öie  Hrt  öer  Darbietung  auf  öie 

6* 
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flusgeftdtung  öcr  Kunftformcn  [}at,  fo  crfcnnt  man,  toic  tief 
DeriDur3elt  ber  Stil  in  foßiologifdjen  öcrf)ältni[[en  ift.  Der  3u» 
[tanb  öer  (5cfeUfc{}nft  ift  ber  Hätjrboben  für  bic  bicf)terifd)e  Be- 

gabung. (Es  i)t  ein  3rrtum,  an3unel)men,  es  fei  3U  jeber  Seit 

ein  „großes"  (Epos  ober  ein  „großes"  Drama  möglid),  es  l)ingc 
nur  Dom  3ufälligen  (Erfdjeincn  eines  Didjters  ah,  ba^  fie  ent» 
ftünben.  Das  Befleißen  einer  Didjtung  großen  Stils  ift  nicf)t  Sad^c 
einer  prioatcn  3nitiatiDe,  es  ift  3uglcid)  $acf)c  ber  (Bcfellfdjaft. 
(Ein  Derfud),  in  unfrer  Seit  ein  f^elbenepos  3U  fdjaffen,  toäre  fd)on 
barum  3um  Sdjeitern  oerbammt,  roeil  bie  fo3iaIen  Bebingungen 
bafür  nid)t  Dortjanben  finb.  Der  Didjter  ftcijt  mit  b^n  fo3iaIen 
Dertjältniffen  feiner  Seit  in  einer  fditoer  greifbaren,  unb  bod)  un= 
entrinnbaren  lDed}felbe3icI)ung;  er  ift  3U  gleidjer  Seit  Sdjöpfer 

unb  6efd)öpf.  Darin  aber  liegt  bas  „$d)icffalsmä^ige"  in  feinem 
(Erfd)einen,  bas  bie  IDiffenfdjaft  feftftellen,  aber  taum  3ureid)enb 
erflären  fann. 

£tteratur. 

Über  Urfunft  ufro.  cgi.:  (Broffc,  Die  Anfänge  öer  Kunft.  1^,  f7irn, 

Orig-ins  of  art  1902,  öeutfd)  1904.  ®roos,  Spiele  6tr  IHcnfdjen  1899. 
K.  Bü(f)er,  Arbeit  unö  Rf)t)tt)mus.  Sd}rötcr,  Die  Anfänge  unö 
(EnttDidlung  ber  Kunft  im  Q^ierreidjc  unb  bei  ben  StDergoöIfcrn  1914. 
(bummere,  The  Beginnings  of  Poetry  1901. 

(Epif:  A.  f^cusler,  £teb  unb  (Epos  1904.  SpteII)agen,  (Epif  unb 
Dramatit;  Beiträge  3ur  SI]eorte  unb  2ed)nif  bes  Romans.  (D.  tbalsef, 
Ric.  H^ud),  (Ein  TDort  über  (Eedinif  bes  iEr3ät)Iens.  K.  5ricbcmann, 
Die  Rolle  bes  (Er3ä{)Iers  in  ber  cp.  Did)tung  1909. 

£t)rif:  R.  m.  IDerner,  £i)rif  unb  Cqriler  1890.  (E.  6ciger,  Beitr. 
3U  einer  Äftbetif  ber  £i)nf.  f)el.  ̂ errmann,  Die  (Erfd)einung  ber 
Seit  im  It)r.  (5ebid)t,  Kongreß  f.  Äftl}etif,  Beridjt  1913.  Bödel,  Pfi^» 
diologie  ber  Dolfsbiditunq,  2.  Aufl.  1913.  niüller«5reicnf eis,  Das 
3d)  in  ber  £t}rif,  Kongreß  f.  Äftbetif,  Berid)t  1913.  ID.  ITtoog,  Hatur 
unb  3d)  in  ber  £t)rit  6oett}es  1908. 

Dramatif:  f^ebbel,  Äftfjet.  Sdjriften.  ®.  £ubtDig,  Sf)a!efpeareftubicn. 
5rei)tag,  (Eed)nif  bes  Dramas.  CD.  o.  Sd)oh,  ©ebanfen  3um  Drama 
1904.  p.  (Ernft,  Der  IDeg  3ur  Sorm,  2.  Aufl.  1906.  3.  Bab,  Kritif 
öer  Bühne  1907.    ED.  £)arlan,  Sd)ulc  bes  £uftfpicls. 

3ur  inajfenpft)d)oIogie:  £e  Bon,  La  Psychologie  des  Foules. 
Ribot,  La  Logique  des  Sentiments  1906. 
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IV.  Die  Spradje  unö  Ifjre  Stilfortnen. 
X.  Der  emotionale  (rijarafter  öcr  öfdjterffdjen   Stjntap.   Das 

ITtaterial,  in  öem  öic  Did]tung  arbeitet,  ift  öie  Spradje.  5i^eili<^/ 
nid)t  jebes  Spra(f)gebilbe  ift  öid)terifd),  un5  man  Fjat  öaljer  einen 
(Bcgcnfa^  gegen  öie  öid)terif(f)e  Sprache  ge[(^affen  im  Begriff  5er 

„Profa".  3urDeilen  toirö  öiefer  Begriff  feljr  äu^erlicE)  öurd^  btn 
IDegfall  aller  fünftleri[c{)en  Stilformen  roie  6es  Reims  un5  6er 
Dersglieöerung  gefenn3eid)net.  3nbeffen  ergibt  genaueres  ̂ in= 
feigen  Ieid)t,  ba^  eine  foId)e  Unterfct)ei5ung  nad)'  äufeerlid^en  tKerf= 
malen  oberfIäd)Iic^  bleibt.  (Es  gibt  Derfc  (roie  öie  lHemorierf)iIfen 
6er  3umptfd)en  (Brammatif),  öie  feine  Poefie  finb,  unb  es  gibt 

ungebunbene  Reöe  (roie  öie  Sprad^e  in  (Boetfjes  „lOertfjer"  ober 
in  Sd)iIIers  „Kabale  unö  £iebe"),  öie  3ur  Didjtung  rechnet.  Der 
Begriff  öer  profa,  äu^erli(^  gefa&t,  ift  alfo  fein  logifd)  brau^= 
barer  (Begenfa^  3ur  Poefie. 

(Ein  foldjer  fann  übertjaupt  nii^t  in  öer  objeftioen  5°^^  9^= 
funöen  roeröen,  fonbern  allein  in  öer  feelifd)cn  f^altung  öes  tDer» 
fcs.  3eöes  fprad)Iid)e  (Bebilbe,  öas  fid^  an  öas  äftljetifdje  (Befül)! 
roenöet,  ift  öer  flbfidjt  nad)  Didjtung,  alles,  roas  3U  praftifd).en 
Stoeden  ober  3ur  inteHeftuellen  Bereid)erung  gefprod)en  ober  ge» 
fdjrieben  toirö,  ift  Itidjtöidjtung  (alfo  Profa,  roenn  man  öarin 
6cn  (Begenfa^  3ur  poefie  feigen  roill).  flUerbings  oerroenbet  öie 
6id)terifd)e  Sprad)e  cielfad)  befonöere  5o^^s"'  bebient  fid^  oft 
jeöod)  aud)  öer  gleidjen  So^^^n^n  roie  öie  nid]itbid^terifd)e  Rebe. 
(Es  iDÖre  aber  ein  oerljängnisDoIIer  3rrtum,  rooUte  man  in  öer 

6id)terifd)en  Spradje  eine  nadjträglid^e  Umformung  öer  „Profa", 
6.1).  Dor  allem  öer  Husfageftjntaj  fefjen.  IDar  aud)  öie  £et)rc  öer 
Jjamann  unö  f}eröer,  öa^  poefie  öie  IUutterfprad)C  öes  T!tcnfd)en= 
gcfd)Ied)ts  fei,  nur  intuitioe  Sd)U)ärmcrei,  fo  ift  öoc^  tic^tig,  ba^ 
öie  forrefte  profa  unfrer  3iDiIifierten  Sprad)en  ein  Spätprobuft 
ift,  üiel  fpäteren  Urfprungs  als  öie  poctifd)e  Reöe.  Die  Sprad)c 
ift  aud)  nad)  öer  Überseugung  öer  tDiffenf(^aftIid)€n  Sprad)p[t)d)o= 
logie  emotionalen  Urfprungs,  öie  S<^^^  ̂ cs  logifd)  forreften  flus= 
fagcfa^es  {)at  fid)  erft  fel)r  allmä{)lid)  gcbilöet  unö  ift  nad)traglid). 
in  öie  emotionale  Reöe  eingebrungcn.  IDenn  man  in  älteren 

Poetifen  üon  „(Ellipfen"  unö  „Hnafolut^en"  rcöet,  [o  überfielt 
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man  oollfommcn,  ba^  ba  gor  lüdjts  iDcggclaffen  i[t  unb  gar  nid)t 
öic  fefte  Stjntaj  öurd)brod)en  mvb,  fonöcrn  baß  in  [oId)cn  (BebiU 
öcn  öas  erregte  (Befühl  fid)  in  feiner  iljm  abäquaten  5oini  äu&crt. 

Das  erregte  (Be[ül)I  ruft  nid)t  „tjicr  ift  ein  S^uer !",  fonbern  ruft 
„5euer !"  (Es  ift  nidjts  roeggclaffen,  coeil  nie  etroas  ba  roar.  So 
ruft  ber  ed^tc  Crjriter  „®  ©lud,  ®  IDonne !" 

UTan  fann  ben  urfprünglidjeren  dljaratter  ber  „(EUipfcn"  unb 
„flnafolutlje"  am  beften  erfennen,  lücnn  man  bie  Kinberfpradjc 
unb  bie  Sprad)en  primitioer  Döltcr  I]eran3iel)t,  bexen  emotion 
naier  (Ifjaratter  nod)  nidjt  burd)  bas  (Einbringen  ber  logifdjen 
St)ntaj  oerijüUt  ift.  Diefe  Sprad)en  beftel]en  nur  aus  fd)cinbaren 
(EUipfen  unb  Hnatolutfjen,  toeil  fie  eine  logifd)  ausgebaute  Stjntay 
überijaupt  nid)t  tjaben.  flud)  Kulturfprad)en  roie  bas  dljinefifdje, 
bie  feine  Si]ntaj  im  Sinne  unfrer  (Brammatif  befi^en,  finb  baljer 

oiel  „emotionaler",  ifjre  logifd)  nidjt  cermörtelten  Sä^e  roirfen 
Diel  unmittelbarer  auf  bas  (5efül)I,  fo  ba^  alle  Überfetjungen  aus 

bem  (If)inefifd)en,  bie  beffen  „(Eilipfen"  unb  „flnafolutlje"  in 
curopäifd)e  Sä^e  bringen,  gleidjfam  b^n  feinften  Sd)mel3  uon 
beffen  51ügeln  ftreifen.  lUan  Dergleid^e  bie  folgenben  Überfc^un^ 
gen  bes  gleidjen  d)inefifd)en  (Bebidjts,  Don  benen  bie  crfte  bie  euro= 
päifd)e  forrefte  Stjntaj  einfütjrt,  bie  3roeite  bagegen  möglid)ft 
iDÖrtiid)  3U  fein  oerfudjt: 
„Sie  fdjtouren,  öie  I^etöenliorben  von  il)rcm  f^eimolsbobcn  3U  oertreiben 

ober  3U  ftcrbcn. 
Sünftaufcnö   sobclbefleiöete,   betreute  Ritter   liegen  bereits  tot  in   ber 

StaubtDüftc. 
fl(f|,  ifjre  TDCifeen,  falten  (Bebeine  bleid)en  fd)on  tDeit!)in  am  tPulingftrom. 
Hod)  fommcn  unb  gef)cn  fie  beim  roie  lebenbe  inenfd)en  trgenbtno  in 

ben  ([räumen  ber  (Beliebten." 

Dagegen  lefe  man  bie  tDortroörtlidjc  ücrbeutfdjung,  bie  öie 
fdjeinbaren  (Ellipfen  nid)t  mit  Iogifd)em  $üllrx)txt  ausftopft.  Be= 
fonbers  bei  lautem  £efen  roirb  gan3  unmittelbar  öie  größere 
tDud)t  unb  Urfprünglid)feit  ins  ®I)r  fallen: 

„Sd)tDuren,  t7unncn  Dcrtreiben,  feine  SeIbftfrf)onung, 
5ünftaufenb  ITTann,  Sliderei,  3obeI,  liegen  Staubroüfte 
fld)  IDutingufcr,  (Bebeine! 

Hod)  finb  f?rüf)Itngs3immer,  barin  rHenfd)en  tröumen." 
(iTad)  Ku  Ejung  ITTing,  Der  (Bdft  bes  djinef.  Dolfcs.) 

Die  nid)tIogifierte  Sprache  bes  (Befüljls  ift  urfprünglid)er  als 
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öic  forrefte  flusfagcprofa,  öie  ein  fonoentionelles  (Bebilöc  ift. 
Der  ed)te  Did)ter  Ijat  nod)  etwas  von  jener  urfprünglidjen  Spracfy^ 
gecoalt,  öie  \id]  eine  eigene  originale  5oi^iti  felber  fcfjafft.  Datier 
gebiert  fid)  öie  Seele  öes  Didjters  eine  eigene  Art  öer  3u[ammen= 
fügung,  öie  nid^t  eine  nad)träglicf)e  Durd)bre(ifung  6er  fonoen^ 
tionellen  profa  i[t,  fonöern  mit  öer  Urgemalt  eines  Bergftroms 
öaljerfommt. 

Befonöers  öer  £t}rifer  unö  öer  Dramatifer  beöienen  [ii^  in 
flugenbltden  befonöerer  (Erregung  öiefer  ur[prüngli(i)cn,  jenfeits 
aller  grammati[(f)en  Korreftfjeit  ftet)enöen  Reöeform.  Der  ̂ r» 
3ät)Ier  öagegen,  öer  ftets  objeEtioer  ift,  au(f)  öer  £t}ri!er  unö  öer 
Dramatifer  an  loeniger  erregten  Stellen  beugen  fid)  öer  I}err= 
[djaft  öes  flusfagefa^es.  Die  logifierte  Sprad)e  roill  öie  Be3iel)un= 
gen  öer  (Begenftänöe  möglidjft  einöeutig  feftlegen,  öarum  Der= 
roenöet  fie  Sprad)!ategorien  mie  Subjeft,  präöüat  ufu>.  3n  öer 
gan3  unmittelbaren  (5efüb;Isfprad)e  gibt  es  roeöer  Subjeft  noc^ 
Präöifat,  roie  es  öerartiges  nid)t  in  ben  primitioen  Spradjen 
gibt.  5i^ßili^  oerörängt  in  öer  fteigenöen  (Entroiiflung  mit  öem 
fid)  ausbreitenöen  3ntelleftualismus  aud)  öeffen  Sprad)form,  öer 
logifierte  flusfagefa^,  öie  unmittelbare  Spradje  öes  (Befütjis.  Hur 
in  öen  Hlomenten  l)öd)fter  (Erregung  fommt  aud)  öiefe  nod)  3um 
Red)t.  fjicr  t)aben  toir  öie  ed)te  öid)terifd)e  5i^2it)eit,  öie  ein  ur= 
fprünglid)es  Red)t  ift,  öas  öie  Konoention  nur  einengt. 

2.  Die  ö^tcrifdje  Sprad;«  unö  öer  fonocntioncHe  tDortfdia^. 
Hber  nid)t  nur  in  fi)nta!tifd)er  I}infi(^t  ät)nelt  öie  Sprad)e  öes 
Did)ters  primitioen  Sprad)en.  So  roenig  roie  öer  Sa^  ift  öas  cin  = 
3clne  IDort  für  it)n  ein  foncentionellen  Regeln  unterroorfenes 
(Bebilöe.  (Er  cerroenöet  öic  lOorte  öarum  gern  in  ungerDoI)nten 
Beöeutungen,  fprengt  öen  Umfang  öer  Begriffe,  inöem  er  il)n 
gan3  ungeal)nt  ertoeitert,  unö  gibt  fo  öer  trübgetooröenen  Sd)eiöe= 
mün3e  öes  (Beiftes  neuen  (blan^.  3a,  er  betDat)rt  fid)  aud)  öas  Red)t 
öer  fprad)Iid)en  neufd)öpfung,  öas  in  primitioen  Sprad)en  jeöem 
freier  fte^t,  inöem  er  öie  IDorte  3U  gan3  neuen  (Bebilben  3ufam= 
menfd)rDsi^t,  alle  5oi^Tnen  Ud  umgeftaltet,  ja  fogar  gan3  eigene 
tDorte  fd)afft.  Hatürlid)  ift  öiefe  Hrt  öer  Ueufd^öpfung  forgfäI= 
tig  3u  fd)eiöen  Don  öer  tDiffenfd)aftIid)en,  öie  rein  intelleftuell 
ju  IJberfe  gef)t  unö  meift  (Entlet)nungen  bei  fremöen  Sprad)en 
mac^t:  öie  öic^terifc^e  Sprui^fc^öpfung  quillt  aus  gefteigertem  (Be= 
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füf)I  unö  fcf)afft  im  6cift  öer  HTuttcrfpradjc  roeitcr,  oft  aud)  bia-- 
ieftifdjes  (Dut  aufgreifcnb.  Alle  5ormcn  öer  IPortcntftcljung  in 
öen  Dolt5[prnd}en  roirfen  im  Did)ter  fort.  Ulan  öcnfc  an  öic 

onomatopoeti[d)c  Kraft,  öic  (Boctl^e  im  „f)od)3sit5lieö"  entfaltet: 
„Da  öappelt's  unö  rappcit's  unb  flappert's  im  Saal  —  ba  pi» 
fpcrt's  unb  roifpcrt's  unb  fliftert's  unb  fdjroirrt."  IHan  bcnfc 
aud)  an  bie  Haturlaute,  in  bcnen  mandje  Did}ter  fpreifjen;  an  bas 

„{Eantarabei"  IDaltl^ers  oon  bcr  üogelroeibe,  an  bas  „Djagloni, 
gleia,  glüf^Iala !"  in  Deljmcis  „Urinflieb". 

5.  Scnfortfd)C  unö  tmaginntioc  (Elemente  öer  Sprndjc.  Die 
Spradje  bcr  Did)tung  coirb  alfo  iljrem  emotionalen  (Brunbdjarafter 
nad),  im  (Begenfa^  3ur  nid}tbid)terifd)en  Sprad^e,  alle  jene  Sprad]^ 
demente  pflegen,  bie  fid)  ans  (Befül^l  unb  aud)  an  Sinne  unb 
pi)antafie  als  bie  emotional  ftärfcr  betonten  geiftigcn  5un!tionen 
iDcnben,  f;c  toirb  bas  rein  3ntclleftue[Ie  oermeibcn. 

Hun  fal)en  roir  bereits,  ba^  in  ber  Sprad)e  ein  Dualismus  be= 
ftel)t,  ba  fie  einerfeits  fid)  als  £aut  ans  (i3et)ör,  anberfeits  als 

„Bebeutung"  an  Dorfteilung  unb  3ntellett  toenbct.  3(^  unter= 
fd)€ibe  bemnad)  £autformen  unb  Bcbeutungsformen.  Der  reine 
£auttlang  l)at  bem  3ntelleft  nid)ts,  bem  (Bemüt  mand)erlei  3U 

fagen:  ba{)er  pflegt  bie  Poefic  biefe  Seite  ber  Spra'i)e,  rDäl)renb 
fid)  nid)tbid)terifd)er  Stil  meift  gleid)gültig  in  biefcr  {)infid)t 
Derl)ält. 

Hud)  barin  nämlid)  Dcrrät  fid)  bcr  emotionale  Urfprung  bcr 
Did)terfprad)e,  ba^  fie  fid)  ebenfo  coie  bie  anbere  grofee  flusbruds= 
möglid)feit  bes  (Befül)l5,  bie  mufif,  bts  reinen  £autflangs  unb 
feiner  flbroanblungen  bebient,  um  Stimmungen  au$3ufprcd)en  unb 
in  anbern  3U  roeden.  Aber  aud)  ein  finnt)afte5  (Befallen,  ot)ne 
tiefere  flusbrudsbe3ict)ung,  roirb  buxif  biefc  lUittel  oiclfad)  be= 
roirft. 

3unäd)ft  bcr  £autf  lang !  (Er  bringt  nid)t  immer  als  befon= 
berer  5a^tor  über  bie  BecDu^tfeinsfd)tDelIc,  mad)t  fid)  aber  bod) 
als  Färbung  bes  (Befamteinbruds  gcltcnb.  Der  £autflang  fommt 
in  pofitioer  toie  negatiocr  £)infid)t  3ur  IDirfung.  pofitio  gcfallcnb 
toirft  Dor  allem  reid)e,  farbenpräd)tige  öotalifation.  (Empfinb= 
lid)er  ift  bas  (Dt)r  meift  im  f)inblid  auf  bie  ncgatiocn  üor3Ügc  bcr 
Dermeibung  oon  f^ärten:  unfd)öncr  Konfonantcnljäufungen,  F)ia= 
ten,  3um  Derfprcd)en  unb  Derl)ören  Derfül)r€nber  äl)nlid)feiten. 
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falf(f)c  fl!3cntc  gebcnöcr  U)ic5erF^oIungen.  nidjt  aU^  Didjtcr  frei:= 

iid)  F)aben  öas  „(BecDiifen  bes  ©Ijrcs".  (Einzelne  3nbiDi5uen  un6 
cin3clne  Döltcr  jinö  cmpfinöli(i)cr  als  anöerc.  So  fd)einen  6ie 
Romanen  ein  [d)ärferes  ®f^r  für  öie  Klangroertc  öer  $prad)€  3U 
^ben  als  öie  ©ermanen,  roätjrcnö  öie  (Bermanen  im  allgemeinen 
!riti[(f)cr  [inö  gegen  öen  Blangcl  an  Beieutungsroertcn  unö  fidj 
feiten  fo  am  reinen  Klang  öer  Sä^e  3U  beraufcfjen  oermögen,  röie 

CS  3taliener  unö  S^'Q^S^fcn  leicht  tun. 
4.  Die  mufifaltfdjen  (demente  öer  Spro(^e.  Durd)  iljrc  finn= 

Ruften  Reise  toirfen  aud)  alle  jene  5orinen  öer  gebunöcncnReöe, 
öie  man  als  öidjterifcfje  Sprai^e  im  engeren  Sinne  anfielet:  re  = 
gclmä^iger  Rt)t)tt}mus,  6Iieöerung  nad)  bcftimm  = 
tcr  ©rönung,  Reim. 

Diefe  Stilformen  f inö  öie  eigentlich  m u f  i f a li f  rf|  c n  UTittcI  öct 
Spradje,  nid)t  blo^  öarum,  toeil  fie  roie  öie  HTufif  fid)  ans  (Dfjr 
toenöen,  aud)  ifjrem  Urfprung  na^.  Diefe  fpesififd)  öid)tcrifc^e 
Sprad)e  nämlid)  öanft  it^ren  Urfprung  au^eröid)tcrifd)en  tlat* 
fad)en:  öem  ?Ian3  unö  öer  ITTufif,  mit  öenen  öie  primitioc  Did)^ 

tung  3u  einem  „Urfunftroert"  nerbunöen  roar.  3n  öiefem  pri= 
mitinen  (Befamthinftroerf,  oon  öem  bereits  öie  Rcöe  roar,  tDur= 
3eln  öer  öid)terifd)e  R{)i]tl)mus  unö  öie  Dcrs=  unö  StropI)engIie= 
öerung.  Das  Problem  öer  rt)i}ti)mifd)cn  ©rönung  unö  öer  Regel» 
mä^igfeit  öer  (Blieöerung  ift  alfo  nur  oom  iran3  unö  öer  ITtufif 
aus  3u  erüären  unö  liegt  als  fotdjes  au^er^alb  öer  eigentlidjen 
Poetif.  f}ier  fei  nur  bemerft,  öa^  öie  Regelung  öer  Betoegungen 
im  Urfunfttoer!  öen  georöneten  RI)t)tf)mus  aud)  öer  Sprad)e  ent= 
ftel)en  lie^  unö  öa^  auc^  öas  (BIeid)ma&  öer  öerslid)en  unö  ftro= 
pl)ifd)en  (Blieöerung  in  mufi!alifd)er  unö  (^orcograpI)if(^er  Hn= 
orönung  mitbebingt  röar.  IDir  fallen  bereits  frü!)cr,  öa^  überall 
öort,  too  jeöe  lUufübegleitung  in  IDegfall  fommt,  öie  gebunöene 
Reöc  fid)  lodert. 

Das  eigentlid)e  Problem  öer  poetif  ift  öaf)er  nid)t  öas,  roie  öie 
Dersfprad)e  entftanöen  ift,  als  Dielmel)r  öas,  roie  fie  fid)  auä) 
nad)  öer  £oslöfung  öer  Dichtung  oon  (Eans  unö  ITtufif  nod^  f)al* 
ten  fonnte.  Die  flntroort  DortDegnel)menö,  fönnen  töir  fagen, 
öa^  aud)  beim  gefprod)enen  üers  öer  Rei3  nod)  ein  mufifalifd)cr 
ift.  Dal)er  fonnte  öie  alte  pI)ilologifd)e  tlTetrlf  oon  il)rem  Stanö» 
punftc  aus  öiefcr  $mQt  faum  na^e  fommcn;  benn  fie  untcrfu^tc 
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einfeitig,  roas  im  Drud  fd)ir)ar3  auf  ireiö  com  Derfe  Dorlag.  Das 
allerdings  reidjt  TÜd)t  aus,  unö  es  Ijat  fid)  neuerMngs  mit  (Erfolg 

gegen  jene  „flugenpljilologie"  eine  Reaftion  geltenö  gemad^t,  bic 
aud)  bie  fubjettiDen  Saftoren,  oor  allem  6ie  Spradjmelobic,  in 
ben  Kreis  ber  Bctvad)tungen  3iel)t. 

3n  öer  ̂ at  fdjeint  es  nur  Don  bicfcr  Seite  I^er  möglid),  eine  (Er= 
flärung  für  bie  Dcrscoirfung  ju  geioinnen.  —  Durd)  ein  einfad]es 
(Experiment  fann  man  fid)  überzeugen,  ba^  bas  fluge  aUein  feine 
Dersroirfung  aus3ulöfen  Dcrnmg.  ITTan  flemmc  bie  3ungc  feft 
3n)ifd)en  bie  Saline,  oerfudje  jebe  3nncrDation  ber  Spredjberoegun» 
gen  3U  unterbrüden  (coas  fid]  aud)  auf  ben  Kel)l!opf  ufro.  erftreden 
mu^  unb  nid)t  gan3  lcid)t  aus3ufül)ren  ift):  man  toirb  bann  fin= 
ben,  ba^  feine  ber  fonft  Dom  gefprod)enen  Derfe  ausge{)enben  (13e= 
fül)lsu)irfungen  eintritt.  Damit  roäre  beroiefen,  ba^  bie  IDirfung 
bes  Dcrfes  erft  burd)  bie  afuftifd)=motorifd)en  (Elemente  bes  Ders= 
lefens  entftel)t,  bie  beim  gea)öl)nlid)en  £eifelefen,  bas  ftets  ein 
lüenigftens  anbeutenbes  Spred)en  ift,  ebenfalls  3ur  (Beltung 
fommen. 

IDenn  id)  biefe  a!uftifd)=motorifd)en  (Elemente  als  „fubjeftiö" 
be3cid)ne,  fo  ift  bas  nid)t  im  Sinne  Don  „roillfürlid)"  3U  faffen.  fll» 
lerbings  bleibt  ber  3n5iöibualität  ftets  ein  geroiffcr  Spielraum, 
inbeffen  l)aben  bie  Unterfud)ungen  oon  Sieoers  unb  feinen  Sd)ü= 
lern  nad)getDiefen,  ba^  aud)  bie  fubjettioe  3nterpretation  bes 
Derfes  burd)  bie  im  Drud  Dorliegenben  (Elemente  bis  3U  geroiffem 
(Brabc  einbeutig  beftimmt  ift.  Befonbers  für  bie  Sprad)mclobie  l)a= 
h^n  bie  SieDersfd)2n  Unterfud).ungen  überrafd)enbe  Refultate  er= 
geben.  Dasfelbe  gilt,  bas  fann  ja  bie  alltägliche  Beobad)tung  be= 
reits  lel)ren,  aud)  von  allen  benjenigcn  Dortragselementen,  bie 

burd)  bie  Beben  tu  ng  ber  IDorte  bebingt  finb,  bie  id)  —  äl)nlid) 
tr)ie  Saran  — fur3  als  bas  (Etljos  besDerfes  be3eid)nen  roill,  unb 
bie  natürlid)  oom  ITTelos  nie  gan3  3U  trennen  ift.  Das  (Etl)os  roirfi 
Dor  allem  burd)  br)namifd)e  unb  (IempoDerfd)ie5enl)eiten,  bie  il)rer= 
feits  eng  mit  Rl)i)tf)mus  unb  Dersglieberung  uerfnüpft  finb.3ebcr, 
ber  bie  beutfd)e  Sprad)e  Dcrftel)t,  loirb  bas  (5oetl)ifd)e  „Über  allen 

IDipfeln  ift  Rul)'"  mit  DÖllig  anberm  (Etl)05,  b.  ̂.  anberer  Di)na= 
mif  unb  anberem  ̂ empo,  Icfcn  als  etroa  I^eines  „(Ein  3üngling 

liebt  ein  RTäbd)en".  (Es  lö^t  fid)  alfo  fagen,  ba^  nid)t  nur  bie 
aus  bcm  Sd)riftbilb  erfcnnbaren  Dinge  loie  Rl)r)tl)mif  unb  Silben» 
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3af)I  einbeutig  beftimmt  finb,  fonbern  cbenfo  ITTelos  unö  dtljos. 
Sie  muffen  alleröings  fjerausgef^olt  roeröen,  unö  öas  ift  Sacljc  öcs 
Spreii)enben, 

H)ir  betjüupten  alfo,  ba^  jeöer  Dcrs  öcm  Ccfer  eine  bis  ju  ge= 
tDiffem  (Braöe  beftimmte  Dortragsroeife  aufsroingt,  unb  ba^  biefc 
CS  ift,  bie  bie  (Befüfjlsioirfung  im  I}öier  Ijeroorruft.  Beim  £eife= 
lefen  ift  man  natürlirf)  Spredjer  unb  f^örer  in  berfelben  Pcrfon; 
fonft  gilt  aud)  I}ier  bas  gleidje.  ̂ ^bev  Dcrs  oeranla^t  uns,  aud) 
oljne  ba^  roir  es  beabfid)tigcn,  3U  einem  geFjobenen  Spredjcn, 
rooDon  bie  nädjftliegenbe  Selbftbeobadjtung  uns  übcrssugen  fann. 
Unterbrüden  roir  bicfe  getjobene  Spred)iDeife  abfidjtlid),  bas  Ijei^t, 
lefen  roir  bie  Derfe  mit  gerooUter  Unterbrüifung  btB  fpe3ififd)en 
ITTelos  unö  (Etljos  unö  mit  Pernadjiäffigung  ber  RI)t)tf)mit  als 
Profa,  fo  roirb  jebe  fprad)Iid)e  IDirfung  ausbleiben.  Sonft  aber 
fönnen  roir  beljaupten,  ba^  bies  burd)  bzn  Dcrs  bebingte  geI)obenc 
Sprcd)en  {mhin  bem  3nl)alt)  bie  (Befütjlsroirfung  bes  Poetifcijen 
er3eugt. 

Die  ITlittcI,  burd)  bie  ber  öers  ein  foldjes  gel^obenes  Sprec^n 
proD03iert,  finb  teils  äußere,  teils  innere.  Die  äußeren  beftefjen 
fd)on  in  ber  Drudanorbnung,  ber  Abteilung  in  Derfe  unb  Stro= 
p^en,  aud)  bem  Reim  ufro.,  lauter  RTitteln,  burd)  bie  toir  erfen= 
nen,  ba^  toir  es  mit  Derfen  3U  tun  t)aben,  unb  bie  uns  oljne  roci» 
teres  auf  poefie  einftellen.  Sie  finb  nid)t  unrDid)tig,  benn  fic 
geben  uns  glcid)fam  ein  3eic^en,  uns  in  befonberer  IDeife  3U  oer» 
leiten,  unb  in  ber  ̂ at  fann  es  oorfommen,  ba^  man  in  geroöI)n= 
liebem  Drud  bargebotene  Derfe,  bie  in  feiner  IDeife  als  foId)e 
marfiert  finb,  3unäd)ft  als  profa  lieft,  oI)ne  es  3U  merfen.  Dann 
allerbings  mad)en  fic^  aud)  bie  erft  nic^t  fo  fid)tbarcn  inneren 
mittel  geltenb.  Die  regelmäßige  flnorbnung  ber  Silben  na(^ 
i{)rem  H!3ente,  cor  allem  bas  Dermeiben  aller  Hnftößc  unb  Ejem= 
mungen,  roie  fie  bie  Profa  oielfai^  iiat,  bie  flusroal)!  ber  Klang= 
toirfungen,  alles  bas  ermöglid)t,  ja  er3rDingt  bas  Spred)en  in 
jenem  befonbers  geI)obenen  Honfall,  ber  nad)  unfrer  £ef)re  bas 
IDefen  ber  poetifd)cn  IDirfung  ausmad)t. 

Diefer  gehobene  (Tonfall  nun  fe^t  fid)  aus  mel)reren,  i{)rer^er= 
fünft  nad)  Dcrfd)iebenen  (Elementen  3ufammen.  Da  ift  3unäd)ft  bie 
üon  Sieoers  nad)gea)iefene  Sprad)meIobie,  bie  toiebcr  Derfd)iebenc 
5a!toren  t)at:  bie  fpe3ififc^e  lEonlagc,  öie  fpe3ifif(^e  3ntert)aII= 
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grö&c,  öie  fpe3ififcf)c  Q^onfüljrung,  öic  entrocbcr  frei  ober  gcbun» 
öen  i[t,  ferner  öie  flniDenbung  fpc3ifi[d}er  (Eonfd^ritte,  fpe3ieU 
bcfonöerer  Derseingänge  unb  Habenden  unb  3uleijt  öie  f)crDor« 
t^bung  beftimmter  ITlelobieträger.  Ijierin  aber  berüljrt  fid)  bic 
Spradjmclobic  mcift  mit  ber  Di}na?niE  b^s  Derfes,  ber  Rl}r)tt)mi' 

ficrung.  flUc  bicfe  5aftoren  lä^t  bas  „geljobene"  $prei)en  tocit 
jtärtcr  3ur  ©cltung  fommen.  flud)  bas  dtbos  bes  Derfes  ift  inner= 
lid)  Dertnüpft  mit  ber  Sprad)meIobie  unb  nidjt  von  iljr  3U  tren» 
nen,  bü  es  fie  3um  großen  üleile  mitbebingt.  Hatürlid)  bleiben  bei 
aller  Dorbeblngtl^eit  bes  geI)obenen  Sprcd)tons  nod)  gro^e  inbi« 
üibuelle  Unterfd}icbe  möglid).  flud}  bie  ein3elnen  Seitmoben  unb 
Hationen  oerfal^ren  oerfdjieben.  IHandje  laffen  mefjr  bie  Rl]t}tlj= 
mif  unb  bas  Dersmelos  Ijeroortreten,  anbrc  loieber  orbnen  alles 
gan3  bem  (Etljos  unter.  So  laffen  bie  fran3Öfi|d)en  Sdjaufpieler 
Diel  meljr  ben  fpe3ififd)en  Dersflang  3ur  (Bcitung  fommen  als  bic 
beutfd)en,  benen  bas  (Ettjos  roidjtiger  ift,  obrooi)!  aud)  in  Dcutfd)= 
lanb  Unterfd)icbe  beftanben  unb  nod)  beftefjen. 

(Ein  foldjer  geljobener  Spredjton,  roie  ifjn  ber  Ders  in  ber  Regel 
crsroingt,  er3eugt  eine  ftarfe  fuggeftioe  lOirfung,  IDir  fönnen 
felbft  burd)  gut  gelefcne  üerfe  in  einer  Sprad]e,  bie  toir  nid)t  Der» 
ftel)cn,  in  eigentümlid)  ergriffene  Stimmung  Dcrfe^t  coerben. 
3cne  ift  bie  Bafis,  auf  ber  fid)  bann  bie  burd)  ben  3nl)alt  bebing= 
ten  fpe3ielleren  lOirfungen  aufbauen.  —  3n  ber  Ejauptfad)c  ie= 
bod)  fönnen  toir  nod)maIs  feftftellen:  Die  pfi}d)oIogi|d)e  IDir» 
fung  ber  üerspoefie  beruF)t  auf  einer  in  bzn  (Elementen  b(s 
Derfes  bebingten,  mufifalifd)en  Spred)rDeife,  bie  fid)  bem  £cfer 
auf3rDingt  unb  auf  fuggeftioem  töege  bQW  ̂ örer  ergreift. 

Über  fpe3iellere  ODirfungen  ein3elner  poetifd)er  Stilelementc 
fann  nur  bas  Hotroenbigfte  gefagt  roerben.  (Bar  nid]t  3U  urteilen 
Dermögen  toir  über  bie  pfi)d)i|d)en  IDirfungen  ber  antifen 
üerfe.  IDir  toiffen  über  bicfe  eigentlid)  nur  eins  fid)er:  ba^  unfrc 
bt]namifd|eDortragstDeife  biefer  quantiticrenbenD:d)tungenfaIfd) 
ift.  IDie  bie  Derfe  ber  SappI)o  ober  bes  Sopl)ofIes  geflungen  l)a= 
ben,  fönnen  roir  nid)t  einmal  aF)nen,  3umal  il)rc  Sornt  eng  Der= 
fnüpft  toar  mit  ber  antifen  HTuflf,  bie  ebenfalls  Don  ber  mo= 
bcrnen  Sonfunft  fid)  DÖUig  unterfii)ieb.  IDenn  roir  in  unfern, 
Derfcn  Don  3ambcn,  {Erod)äen,  flnapäftcn  fprcd^en,  fo  ift  bas 
eine  Übertragung  gan3  frember  Begriffe  auf  unfrc  pocfic.  3nbem 
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man  öie  £ängcn  öen  betonten,  öie  Kür3en  öen  unbetonten  Sil= 
ben  gleidjfe^t,  begel)t  man  eine  gan3  unbeicdjtigte  Derfd)iebung. 
Die  Sd)ciöung  in  betonte  unö  nidjtbetonte  Silben  i[t,  aud)  roenn 

man  nocf)  „nebentonige"  Silben  annimmt,  fo  äu^erlid),  als  tDolltc 
man  aü^  $axhQn  eines  Bilöes  in  Ijelle  unö  bunfle  teilen.  3n 
n)al)rljeit  beftefjen  Diel  meljr  Der[d)ieöenl)eiten !  (Eine  ©rönung 
nad)  jener  groben  Trennung  gibt  ein  (laneoas,  niemals  5as  gan3e 
KunjtrDerf.  Diefes  entfielet  erft  öurd)  öie  gan3  irrationale  Hf3ent= 
Dcrteilung  bes  Didjters,  öie  in  tüaljrl^eit  jene  Scfjemata  beftänöig 
öurd]brid)t.  üermutlid)  roirb  fid)  eine  p[t)d^ologi[d)e  IHetrif  öer 
Sutunft  nidjt  im  fd)emati)d)en  Sfanöieren  unö  im  ̂ erausljören 
metrifdjer  Stelette  aus  poetifdjen  Organismen  betätigen,  fonöern 
in  einer  nadjfülilenöen  Hnalnfe  öes  (Iin3elfalls.  3mmert)in  laffen 
[tdj  für  getoilfe  Rl)r)tl)musformen  beftimmte  Stimmungstoerte  er= 
mittein,  inöeffen  [inö  öie[e  Stimmungsroerte  fo  leidit  3U  öur^= 
!reu3en  roie  in  öer  IKufif  öiejenigen  öer  einjelnen  Qionarten. 

(Es  roeröen  übrigens  Ri)t)tljmus  unö  anöre  Klangroirfungen 
aud)  in  öer  nid)tDerslid)en  Reöe  mit  DoUem  Betou^tfein  ange= 
roanöt.  lUan  lefe  öen  Briefroed)jel  Sl^^uö^rts !  (Er  er3äl)lt  oon 
fid],  öa^  er  3utDeilen  bereits  öen  Rt]ntl)mus  feiner  Sä^e  Dor  öem 
3nl}alt  fyah^l  t)ier  coäre  alfo  fogar  in  öer  profa  öie  Rt)i}tt)mif 
bas  Primäre!  Hudj  oon  Sd)leiermad)er  trirö  berid^tet,  öaß  er 
feine  Profa  nad)  rl)r)t{)mifd)en  (Befid)tspun!ten  baute.  (Er  fagt 
felbft:  „3d)  tooUte  ein  beftimmtes  Silbennta^  überaE  öurdjflingen 
laffen,  im  sroeiten  unö  üierten  Ttlonolog  öen  3amben  allein,  im 
fünften  ben  Da!tt)lus  unö  Hnapäft,  im  erften  unö  öritten  Ijatte  id) 

mir  etroas  3ufammengefe^tes  geöad)t."  (Ebenfo  roiffen  Reöner 
fcl)r  u)ot)I  öen  Klangtoert  ein3elner  fonorer  Dofale  unö  IDorte 
aus3unu^en,  um  auf  öen  J^örer  (Einönid  öamit  3U  mad)en. 

Die  IDirfung  öes  Reims,  öeffcn  Auf taudjen  in  öer  abenö= 
Iänöifd)en  poefie  nid}t  geflärt  unö  öer  oermutlii^  femitifdjien 
Urfprungs  ift,  aber  aud)  im  dljinefifi^en  üorfommt,  ift  nid)t 
auf  eine  einl)eitlid)c  pfpdjologifi^e  Formel  3U  bringen.  (Er  ift 

—  als  flnfangs=  roie  als  ̂ nöreim  — 3unäd)ft  ein  rI)r)tl)musDerftärs 
!cnöes  unö  oersgliebcrnöes  (Element.  Hu^eröem  unterftü^t  er 
fotDoljl  öie  rein  lautlidjen  Sö^toren  öer  reimenöen  IDorte  toie 
beren  Beöeutungsroerte.  Daljer  öie  flbleljnung  öes  „€niambe= 

mcut",  öas  leicht  ein  unroidjtiges  löort  in  öen  Reim  bringt, 
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looburd)  frcilid)  audj  rei3DoIIe  Srjnfopcn  gefdjaffcn  unö  oft  pi= 

fantc  oöer  bumori)"ti[cf)e  Ü)irfun9cn  €r3iclt  cDeröert.  Hnd)  IDunbt 
i[t  öcr  £auti-eim  aus  öcm  „(Bc^anfcnrcim"  CTUftanbcn.  5ür  bas 
pft)d)oIogifd)e  Derftänönis  öes  Reimes  mödjte  id)  auf  jenes  pijä» 
nomen  l}ina)cifcn,  öas  in  neuefter  Seit  (oon  (B.  d.  Hlüllcr  unö  an» 
bern)  alspcrfeoeration  be3eid)net  ujorben  ift.  ©cmeint  \]t  bie 
Satfadje,  ba^  Rei3c  aud)  nad)  flufljören  bcr  bireftcn  dinroirfung 
längere  Seit  in  bcr  Seele  nadjflingcn.  Durd)  bie  pcrfcDeration 
toirb  jenes  ̂ eroortrctcn  bcr  Reimroörter  bcbingt,  bas  bie  (Brunb» 
läge  für  bie  befprodjencn  öftljetifdjen  lüirfungen  b^s  Reims  ab' 
gibt.  Da^  oljne  fünftlerifdjc  flb[id)t  fid)  einftcUenber  Reim  [törenb 
toirtt,  fei  nebenl)cr  crtoäljnt.  Befanntlid)  rourbc  er  barum  Don  bcr 
ciccronianifd]en  Bercbfamteit  ücrpönt. 

5.  X>tc  Bcbcutungsformcn  unb  bas  fijmbolifdjc  tenfcn.  3d| 
toenbc  mid)  nunmcljr  3U  jenen  bid)terifdjen  Stilmitteln,  bie  nid)t 
burd)  bcn  finntjaften  Klang  ber  IDorte,  fonbcrn  burd)  beren  „Bc« 

beutung"  3U  roirfen  ftrebcn,  unb  bie  id]  baljer  „Bebcutungs« 
formen"  nenne.  3d)  red)ne  ba3U  RTetapIjer,  metcnt]mie,  fdjmüt» 
fenbes  Beiroort  unb  all  bie  anbern,  beren  lange  Rcil^e  feit  alters 
bie  Stiliftif  Der3eid)net.  3l)ncn  allen  gemeinfam  ift,  ba^  fie  an 
Steüc  ber  bire!ten,  für  bie  praftifdje  Derftönbigung  ausrcid)cn= 
btn  Be3cid)nung  eine  anbere  fe^en,  bie  eine  ert)öl)te  lOirfung  aufs 

(Befül)l  gecDäljrleiftet.  IDcnn  man  babei  oon  „uneigcntlid)cr"  ober 
„inbireüer"  Be3etd)nung  fpridjt,  fo  ift  bas  infofern  irreleitcnb, 
als  im  Sinne  bes  Didjters  biefcn  flusbrüden  gcrabe  crl)öt}te  Prä» 
gnan3  unb  lDefentlid)!eit  3ufommt. 

Die  pfi)d)ologifd)e  ITTöglidjfeit,  ba^  ber  (Beift  aud^  fold^e  Be= 
3eid)nungen,  bie  nur  ungefäljr  in  bie  Ridjtung  bes  gemeinten 
©egenftanbes  tDcifen,  otjne  roeiteres  oerfteljt,  beruljt  in  ber  all» 
gemeinen  (Erfdjeinung  bes  fompleren  ober  ft)mboli[d)en  Deutens, 
bie  befonbers  im  Suftanb  ber  (Bemütserregung  Ijeroortritt.  Unfrc 
IDorte  finb  nämlid}  btn  3nl)altcn  bes  Deutens  nidjt  fo  einljeit» 
lid)  3ugeorbnet,  aud)  bie  3nl)alte  bes  Deutens  finb  untercinanbcr 
nid]t  [0  l^aarfd}arf  abgetrennt,  toie  es  bie  £ogit  toill.  IDir  beuten, 
befonbers  in  ber  (Erregung,  in  Komplexen  unb  Si^mbolcn,  b.  t}. 

jebes  tDort,  jcber  (Bcgenftanb  „bebeuten"  nod)  roeit  meljr,  als  fic 
im  logifdjen  Sinne  follten.  Die  Sä^e  ber  3bentität  unb  bes  IDi» 
bcrfprudjs  gelten  nidjt  für  bas  emotionale  (Beiftesleben.  5üt  bm 
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£iebetiöen,  öer  bas  Bilö  öcr  (Beliebten  im  Überfdjroang  feines 
J}er3ens  üi^t,  i[t  öies  Bilö  ni^t  bloß  Bilö,  nein,  es  \\t  für  fein 

©efü{)l  eins  mit  öer  6eliebten.  Dem  (Bläubigen,  öer  —  Sdjauer 
im  £)er3cn  —  ban  (Tempel  betritt,  ift  öiefer  Tempel  nid)t  blo^ 
ein  (Bebäuöe  von  Stein  unö  f}ol3,  es  ift  erfüllt  von  öcr  (Botttjeit, 
ift  in  geroiffem  Sinne  eins  mit  öcr  (Botttjeit. 

tOir  fafjen  bereits,  öaß  für  öen  Didjter  alles  Srjmbol  feiner 
Stimmungen  ift.  Darum  fällt  es  itjm  aucf)  nid)t  fdjrocr,  gefüt)Is= 
üeriranöte  Dinge  füreinanöer  eintreten  3u  laffen.  Das  ©efüt)I 
fd)afft  Derbinöungen  unö  Komplexe,  öie  öie  reine  Cogi!  gar  nidjt 

anerfennen  fann.  Der  Didjter  braud)t  S'-'ßuöe,  5J-'ül)Iing,  3ugenö 
unter  Umftänöcn  als  iöentifdje  flusörüde.  UTan  oertDedifle  öas 
fi]mboIif(f)e  Denten  nicfjt  mit  einem  öergleid).  (Es  finö  nid)t  roie 
bei  öiefem  3U)ei  getrennte  Dorftellungsinljaltc  Dortjanöen,  nein 
für  öen  Didjter  finö  3ugenö,  £en3,  5'^ßuöe  eins,  genau  fo  roie  für 
öen  £iebenöcn  öie  (Beliebte  unö  iljr  Bilö.  Das  (Befüljl  oergleid^t 
nidjt,  es  fd)afft  einen  Kompley.  3m  St)mbol  tritt  nid)t  eins  für 
öas  anöre  ein,  beiöe  finö  iöentifd).  flud)  fjierin  oergleid^t  \i6) 
öas  Seelenleben  bQs  Didjters  mit  öem  öes  primitioen  ITtenfdjen, 
bei  öem  faft  alles  Den!en  von  unferm  logifdjen  Stanöpunft  aus 

„fomplej"  ift,  roie  es  ja  audf  niel  ftärfer  von  (Bemütserregungen 
bel}errfd)t  roirö. 

5aft  alle  Ijier  in  Reöe  fteljenöen  Beöeutungsformen  beruljen 
auf  öiefem  lomplejcn  Dcn!cn,  Huf  Hljnlidjfeit,  Berüljrung,  ̂ cil= 
Dcrtjältnis  unö  anöern  Be3tel)ungen  tocröen  Komplexe  begrün» 
öet,  öie  man  je  nadjöem  Illetaptjer,  lTtetonr)mic,  Pars  pro  toto 
oöer  äljnlid)  nennt. 

5reilid)  ift  nid)t  immer  3U  entfd)eiöcn,  ob  toir  es  mit  einer 
roirflid)  lebenöigen  UTetapljer  oöer  einer  abftraften  Begriffsbil- 
öung  3u  tun  haben,  öa  in  öer  Spradje  beftänöig  IDorte,  öie 
geftern  nod)  lUetapljern  rcarcn,  Ijeute  3um  abftraften  Begriff 

loeröen.  (Es  ift  feljr  fdjroer,  nad)träglid)  aus3umad)i'n,  ob  ein 
Did)ter  öie  „Rofen"  unö  öen  „Sd)nee"  auf  öen  löangen  feiner 
(Beliebten  roirflid)  „gefdjaut"  oöer  ob  er  ein  fpradjlid^es  Klifd^^ce 
Dcrroenöet  Ijat.  Hur  im  erften  5all  traben  roir  eine  e(i\tQ  IHetapljcr. 

Unö  toenn  roir  öie  „Refonan3metl)oöc"  oerroenöen,  um  ben  (Il)a= 
rafter  jenes  Husöruds  3U  ermitteln,  ö.b.  toenn  mir  öie  nad)=> 
crlebenöen  fragen,  fo  3eigcn  fid);  auc^  l)ier  Derfdjicöen^citcn: 
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was  öcm  einen  nod^  lebenbiges  Bilb  i[t,  ift  5em  anöern  bereits 
abftraftcr  Begriff. 

(Es  gef]t  öarum  nid)t  an,  öie  „fln[d)aulicf)fcit"  3um  obfoluten 
Kriterium  für  b^n  poeti|d)en  lOcrt  Mefcr  Stilformen  3u  madjcn, 
iDic  öas  eine  3citlang  gefc^al).  So  öefiuierten  Difdicr  unb  (E.  o. 
I^artmann  bie  pocfic  als  öie  Kunft  öer  „innerlicf)  gefegten  Sinn» 

lidyfeit".  Dagegen  finö  neueröings  Don  (El),  fl.  IHei^cr,  Dcffoir, 
Roettecfcn  unb  anbern  (Eincoänöe  crljoben  roorben,  bie  barauf  l)in« 
roiefen,  ba^  es  bei  ben  meiften  poeti)d)en  Dergleidjen,  metapl)ern 
uftD.  gan3  unmöglid)  fei,  fie  mirflid)  ins  Hnfd)aulid]c  3U  über» 
fe^en,  toenn  man  nid}t  ifjre  gan3e  löirEung  3crftören,  ja  ins  £ä» 
d)erlicf)e  oerfeljrcn  rooUe.  flu^crbem  finb  nad)  btn  (Ergebniffcn 
ber  neueren  Pft)d)ologie  oiele  IHenfdjen  nur  in  geringem  UTa^c 
fäljig,  anfd)aulid)e  pijantafiebilber  3U  erleben,  roäljrenb  fie  b^n^ 
nod)  fetjr  empfänglid)  für  Poefie  finb.  Kur3,  in  ber  flnjc^aulidjteit 
!ann  ber  IDert  jener  Stilformen  nidjt  gefudjt  toerben. 

tDir  muffen  oielmeljr  bzn  IDcrt  aller  biefer  Stilformen  ber 
Poefie  nidjt  in  iljrer  anfdjaulidjen  üorftellbarfeit,  fonbern  in  il^rer 
IDirfung  aufs  (5efül)l  fudjen.  Sie  alle  follen  ba3u  bienen,  burc^ 
iljrc  fpe3ififd)en  (Befül^Isroertc  jenes  (Erlebnis,  bas  ber  Didjter 
fdjaffen  roill,  in  feiner  Stimmung  3U  oerftärfen.  Die  Hnfd)aulid)= 
feit  ift  bamb^n  nur  ein  fefunbäres  IKittel,  burd)  bas  rooljl  bie 
IDirfung  eines  (Blei(^niffes  cerftarft  merben  fann,  ba  bie  meiften 

£eute  flbftrafta  als  „fül}I"  empfinben,  bas  aber  oft  überflüffig, 
ja  fdjöbüdj  ift. 

Die  f^auptroirfung  aEer  bid)terifd)en  Be3eid)nung  liegt  in  ben 
Stimmungsobertönen,  bie  ben  IDorten  bleiben,  aud)  tDcnn  it)r 
fad)Iid)er  3nl]alt  nur  gan3  ungcfäljr  unb  roie  antlingenb  erlebt 
roirb.  XDir  nerfteljcn  nämlid)  im  Sufammenfjang  bie  füljnften 
tTIetapI}ern  unb  iDeitl]crgcl)olte  lTIetont)micn  überrafdjcnb  leicht, 
oljne  ba^  irgenbrrie  eine  Doppelljeit  ber  Bebeutungen  ins  BccDu^t= 
fein  träte,  frören  roir  oon  jemanb,  er  ftünbe  im  „^erbft  bes 

Cebens",  fo  benft  feiner  erft  an  einen  U3irfli(^en  ijerbft,  jeber 
D€rftel)t  bie  HTetapl)cr  unmittelbar  als  „Alter",  nur  bie  Stim» 
mungsatmofpl)äre  ift  eine  anbcre,  unb  auf  bicfc  pflegt  es  bem 
Did)ter  bei  foldjen  Stilmitteln  an3ufommen. 

Daljer  liebt  bie  poetifd)e  Spradjc  alle  Husbrüde,  bentin  ein 
gctüiffer  ©efüt^lsroert  anljaftet,  iDeil  fie  beftimmten  £ebensfpt)ä= 
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rcn  entnommen  finb.  So  mirfen  „flrcf)a Ismen",  rid)tig  Der= 
manöt,  poetifd),  toeil  fie  ein  Duft  Don  Altertum  umgibt,  öer 
unter  Umftänben,  in  Ballaöen  3.B.,  fetjr  ftimmungsocrftärfenö 
fein  fann.  Aus  öemfelben  ©runöe  traben  öiale!tifd)c  IDorte 
StimmungstDcrt,  öen  nid)t  nur  öer  Stammesangel)örige,  aud)  öer 
5remöe  empfinöet.  So  bringen  alcmannifi^e  Husörüife  bei  ̂ ebel 

oöcr  fluerbad),  roie  bas  eingcftreute  „fjalt",  aud)  bei  nid)taleman= 
nen  eine  Stimmung  traulidjer  (5emütlid)feit  t)erDor,  —  flnöers  ift 
öic  lüirfung  öer  Ileologismen,  Diefe  Heubilöungen  erzeugen 
oft  öic  (5efüF)IsrDirfung  öes  Überrafrfjenöen,  ja  Derblüffenö^n. 
tleueröings  ift  es  befonöers  in  öer  ITIoöe,  öen  Stil  mit  öerartigen 
IDorten  ljeraus3upu^en.  So  ift  Spittelcr  gro^  in  proDin3iQlis= 
men  unö  Hcologismen.  HUes  in  allem  roirö  man  öic  poctifdjc 
IDirfung  öcrartiger  Dinge  nidjt  überfc^ä^cn  öürfen.  Sic  öiencn 
oft  meljr  öer  (Eiteüeit  öes  Autors  als  roirtlictjem  Beöürfnls.  flnöre 
Sprad)en,  roie  öas  5i^aTi3Öfifd)c,  oerljaltcn  fic^  Heubilöungen  ge= 
genüber  abletjnenöer  als  öas  Deutfdje,  unö  es  ift  eine  5^Q9^; 
ob  jenes  roirflid)  oiel  öaöuri^  cerliert. 

€s  fann  nidjt  Aufgabe  einer  allgemeinen  Poctif  fein,  alle 
Stilformen  ein3eln  ab3ut)anöeln.  Das  mu^  einer  fpe3iellen  Sti= 
liftif  bleiben.  Diefe  roirö  öas  Befonöere  non  ITtetaptjer,  Epitheton 
ornans,  Pars  pro  toto  ufro.  t)erausarbeiten.  $üx  öic  pfi^djolo« 
gifd)^  Poetif  ift  röid)tiger,  öa^  fie  alle  im  ©runöe  nur  Derfd)ieöcnc 
fprad)I;d^e  flusörudsmöglidjteiten  für  öic  gleidje  feelifdj'C  (Jinftel^ 

lung  finö.  Sage  iä)  öas  „golöene  ̂ aar",  fo  fpredje  id)  mit  fd)mü!= 
!enöem  Beiroort;  fage  id}  „I}aare  roie  (Bolö",  fo  ift's  ein  (5Ieid)nis; 
rcöe  id)  Dom  „©olö  iljres  fjauptes",  fo  braudjc  id)  eine  ITTeta= 
pl)er:  öie  flpper3eption  ift  in  allen  Sollen  öic  gleid)e.  Selbft  ob 

einer  öas  (Bolö  roirflid)  „reproöu3iert",  ift  für  öic  öid)tcrif(^c 
IDirfung  Hebenfad)e.  IDorauf  es  anfommt,  ift  öas  flnflingcn  öes 
ungefäl)ren  (Bef üt)IstDerte5  öes  Sd)önen,  £eud)tenöen,  flparien, 
Befonöers  bei  Stilformen  roie  öer  j)t)perbel  roirö  öas  flar;  öic 
meiften  ̂ t)perbeln  röeröen  lädjerlid),  foroie  man  Dcrfud)t,  fie  aus= 
3umalen.  Um  ein  einfad)cs  Beifpiel  3U  geben,  ne{)me  id)  Ut)Ianös 
Ders,  roorin  er  uon  feiner  Königstod)ter  fagt:  „I^errlid)  roie  eine 

Sonne  1"  F)ier  ift  roie  bei  allen  r)t)perbeln  nur  öer  (BefüF)IsgeI)aIt, 
nid)t  öer  fad)lid)e  3nl)alt  mit  feinen  Dimenfionen  öas  lDefentIid)e. 

3nöeffen  öarf  man  neben  öem  gefüI)IsDcrftärfenöcn  aud)  öen 
Hnu©  460:  m;üller.5reienf  eis,  Poetif.  2,  flufr,  7 
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fad/Iid)  d)arafterif iercnöen  flusbrucf  nidjt  überfchen, 
6€r  ebenfalls  öidjterifd)  toirfcn  fann.  ITIan  fjat  [ogar  eine  dnU 
roidlungsridjtung  3u  immer  größerer  Sad^Iidifcit  fe[t|(ellen  toollen. 
So  greift  3.B.  im  (Begenfa^  3um  gaii3  tijpifdjen  Beimort  bei  f)o» 
mcr  unö  bei  öeii  mittelalterlidjen  Did)tern  6as  (Epitf^eton  oieler 
neuerer  Did]ter  gan3  fitiguläre,  Dorüber{)ufd)en5e  (Iatfad)en  3ur 
dljaratteriftit  auf.  Scljr  bc3cid)nenb  in  öiefer  f)infidjt  finb  3um 

Beifpiel  öie  5ai"^e"angQben.  Statiftifdje  Unterfud]ungen,  u)ic 
6ic  Don  K.  ©roos,  finö  öafür  leljrreid).  So  finb  nod]  öie  beut= 
fd)€n  Klaffifer  3iemlid)  arm  an  genauen  5ai^^enbe3eid)nungen, 
unb  meift  tommt  es  bort  toeniger  auf  bic  5arben  als  DorfteUungcn 
an,  fonbern  auf  b^n  bamit  o)fo3iierten  (Befüfjtston.  Das  blaßrofa 
Banb  an  Cottes  Kleib  im  IDertfjer  fpringt  bireft  heraus  burd) 

feine  (Ejaftljeit.  —  Dagegen  ift  öie  neuere  Poefie  oft  bis  3ur  riTa= 
nicr  in  foldjer  5ai^bcnd)arafteriftif  gegangen.  Die  £i^rit  bes  Si}m= 

bolismus  fämtlidjcr  Rationen  fd)tDelgt  in  So^'^iQ^^it.  obtool)!  es 
babei  bei  aller  Differen3iertf}eit  teinesroegs  auf  bie  blo^e  Repro= 

buttion  ber  Sa^'f's,  fonbern  aud)  auf  iljre  fpe3ififd)e  Stimmung 
anfommt.  Die  (Eyaftljeit  ift  ba  nid)t  Selbft3n)ed,  fonbern  ebenfalls 
nur  ein  ITIittel  3U  oerfeincrten  (5efül)lsrDir!ungen.  flud)  öarf 

man  nid)t  überfeinen,  ba^  öas  „tr]pifd)e"  Beitoort,  öas  toir  aus 
l}omer  unb  aus  bcm  niärdjen  tennen,  nid)t  ausgeftorbcn  ift,  im 
(Begenteil  in  b^n  Did)tungen  einer  Ricarba  ffnä)  ober  einer  Sclm.a 
£agcrlöf  neue  So^^nien  ge3eitigt  Ijat. 

6.  Die  Pcrfoniftfatton.  dine  befonöerc  Stellung  unter  bcn 
TlTetapl)ern  beanfprudjt  bie  Perf on  if  if ation.  Hicmanb  toirb 

jtDeifeln,  ba^  bas  „Dermenfd]lid]en"  alles  nid)tmcnfd)lidjen  einem 
tiefen  3ug  unfrer  Hatur  cntfpridjt.  Hud)  bas  fefjen  coir  am  beut= 
Iid)ften  in  ber  Pfpdjologie  ber  Kinber  unb  ber  primitinen  Dölfer. 
3nb€ffen  Ijaben  roir  ocrfdjicbene  ©rabe  ber  Perfonifitation.  (Dft 
ift  aud)  bie  perfonififation  oöUig  3um  Begriff  erftarrt,  rcie  jebe 
anbre  ITTetapljer  es  fein  fann.  IDenn  id)  lefe  „Kunft  unb  lDiffen= 

fd)aft  getjen  ?}anb  in  I^anb",  fo  liegt  Ijier  eine  drftarrung  oor; 
benn  niemanb  perfonifi3iert  rooljl  l]ier  in  feiner  üorftellung  voixh 
lid}  Kunft  unb  rDiffenfd)aft.  Der  pfi]d}ologifd)c  (Drunb  für  bie 
6ld)terifd]e  lDir!ung  ber  Pcrfonifüation  liegt  öarin,  ba^  alles 
Belebte,  ITTenfd)lid)e  ftärfer  aufs  6efüf)l  tüirft  als  Unbelebtes, 
(Totes. 
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Dort  ahix,  wo  bas  Betou&tfein  einer  Perfonififation  riod}  er= 
^Itcn  ift,  wo  CS  auf  öen  £efcr  in  foldjcr  IDeife  coirtt,  laffcn  [ich 
örci  Derfd)ieöcnc  Stufen  untcrfif|ei5«n,  \e  nad)  bem  (Braöe,  in  öem 
öi«  Perfonififation  ausgefütjrt  i[t  unö  pftjc^otogifd)  mirft.  Als 
crfte  Stufe  nctjme  idj  öic  öer  einfadjen  Belebung,  roo  Dinge 
oöer  flbftrafta  als  lebenö  eingcfül^rt  roeröen,  oljne  6a^  ein  flnijalt 
für  öle  anfd]aulid)e  Dorfteilung  im  cin3elnen  gegeben  roirb.  tDenn 

(Boetl]e  ausruft:  „Sü^er  5i^iebe,  !omm,  aä:i  !omm  in  meine Bruft !" 
fo  ift  CS  nid)t  nötig,  ba^  er  bm  „5rieöen"  toirflid)  anfdjaulid) 
pcrfonifi3iert  l]at,  unö  aud)  öcr  £efer  erljält  feinerlei  Rnroeifung 
öa3U.  t}ier  tjanöelt  es  fid)  um  einfadjc  Belebung  eines  flb= 
ftraftums. 

Hls  3tDeite  Stufe  gilt  mir  öic  anfd)aulid)e  Pcrfonifi!a  = 
tion,  roo  ein  roirflldjes  Bilö  eines  lebenöigen  IDefcns  ausgemalt 
CDirö.  (Eine  fold)e  anfd)aulid)e  Perfonififation  ift  Sd)illers  Bilö 

aus  öer  „Braut  oon  ITTcffina"  : 
Sdjön  ift  öcr  5rieöc!    (Ein  licblidjcr  Knabe 
Cicgt  er  gelagert  am  rul)igcn  Bad), 
Unö  öie  ̂ üpfenöen  £ämmer  cjrafen 
Cuftig  um  il)n  auf  öem  fonnigten  Rafcn  ufro. 

Diefer  (Braö  öcr  Perfonififation  fud)t  nur  auf  Hnfd]auung  unö 
(Befül)l  3U  toirfen.  IDirö  inöcffen  aud)  öcr  Dcrftanö,  öie  Reflexion 

angerufen,  fo  l^aben  w'iv  es  mit  einer  öritten  Stufe  3U  tun,  öer Allegorie. 
Die  Attribute,  öie  Sdjiller  in  unfcrm  Beifpicl  öem  5i^ißöe''  5u= 

erteilt,  roirfen  öurd)  il)ren  (Befüljlsgeljalt  allein  im  Sinne  öer  cr= 
ftrebten  IDirfung.  Die  IDage  unö  öie  öcrbunöenen  Augen  einer 
3uftitia  öagegen  fönnen  niemals  blo^  öurd)  iljren  Stimmungs= 
gcljalt  ergreifen,  fie  muffen  öurd}  Reflexion  erfd)loffen  roeröcn. 
Sold)e  Allegorien  liebte  bcfonöcrs  öas  ausgeljenöe  lUittclaltcr. 
U)ir  urteilen  l)eute  3iemlic^  abfällig  über  öen  IDert  [old|er  Kunft= 
mittel.  3nöeffen  muffen  roir  beöenfen,  öa^  Did)ter  com  Range 
Dantes  unö  (5oetl)cs  (im  3a)eiten  5auft)  foldje  Kunftformcn  nidjt 
oerfd)mäl)t  l)aben,  roie  roir  öenn  Ijeute  überhaupt  wol)[  öen  Der= 
ftanö  unö  öie  Reflexion  oft  all3u  fet)r  ausfdjaltcn  aus  öerDidjtung. 

7.  Dos  3rrattonol«  öcr  öidjtcrifdjcit  Sprod^c.  Überblidcn  mir 
nod)mals  öie  fpe3ifif(^  öidjterifdje  Sprudle,  fo  ergibt  fid),  öa^  fie 
fid)  fotoobl  nad)  öer  lautlid)=grammatifd)en  roie  nadf  il)rer  „ima= 
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ginatioen"  Seite  l]in  ir>e|cntlid}  von  öcr  logificrten  Spradje  un« 
tcrfdjciöet.  Sie  fd)eint  öiefelbeti  (Eigenl)citcn  fe[t3ul)ülten,  bk  man 

auf  5i"üf)[tufcn  öer  Spvad)cntu)icflu)ig  beobQrf)tcii  tann.  Das  „lUa« 
Icnfd)e"  öer  £aute,  menig  ausgearbeitete  fi^ntaftifdje  üerfnüp» 
fung,  fjaften  am  flnfd}aulid)cn,  tompicjer,  fi]mboIi|"d]cr  dl^araf» 
tcr  öcr  Begriffsbilöung;  alles  öas  finö  Dinge,  öic  coir  in  öen 
Sprad)en  primitioer  Dölfcr  unö  öer  Kinöcr  irieöcrfinöcn.  Dem« 
naö:}  fd)eint  in  öcr  ilat  öic  öidjterifdje  Sprad^e  öiefcn  Sprach 
formen  näf)cr  3U  ftetjcn  als  öcr  Spradje  öes  logifd)  gefdjulten 
Dentens.  ntan  öarf  jeöod^  in  öiefer  5cftftcllung  nid)t  eine  ̂ crab» 
fc^uiig  fel)en.  Ridjtiger  loirö  man  btn  Zathi\tanb  auffaffcn,  rocnn 
man  fagt:  Don  öcr  primitiöcn,  cDcfentlid)  emotionalen  Sprad)C 
gel)cn  310 ei  (JnttDicflungsrid)tungen  aus:  öic  logificrtc  Sprad}C 
öcs  auf  öie  ©bjettiDität  gerid)tctcn  3nteIIcfts  unö  öic  Spradj« 
öcs  Did)ters.  Diefc  ftcl)t  3a>ar  öer  Urftufc  in  öcr  flusroaljl  iljrcr 
ITTittcl  näljer,  aber  aud)  [ie  entroicfelt  [id)  unö  ücrfeinert  fid), 
IDas  in  jenen  primitiöcn  Spradjen  Hot  ruar,  loirö  fpätcr  berou^tc 
Kunft.  lOo  öcr  primitiDcincnfd)  unbeljolfcn  ftammclt  oöcr  fid)  mit 
öürftigcn  Konfreten  an  Ijöl^cre  Begriffe  I)eran3utaftcn  fudjt,  öa 
fe^t  öer  gro^e  Did)-tcr  in  feinem  fd)öpferifd|em  3nftinft  öic  lüortc 
unö  bleibt  an[d)aulid),  um  öie  Dürre  öer  Äbftraftion  3U  ocrmci» 
öen.  (Ebcnfo  ift  öas  fnmbolifd^e  Den!cn  für  iljn  nidjt,  roie  für 
öie  primitiüc  Seele,  ITtangel  an  bcgrifflidjer  Klarfjcit,  nein,  es 
toirö  il)m  ein  ITTittcl,  öen  lüorten  ©bertöne  unö  pcrfpcftioen  3U 
geben,  öie  fein  (Bcöidjt  ins  Unenölid)c  ausccvciten.  Darum  ift  öic 
Sprad)c  öer  Did)tfunft,  mag  fie,  öu^erlid)  gcfcljen,  aud)  öcr 
Sprad)c  öer  Primitiöcn  näl)er  ftel)en  als  öie  Sprad)e  öer  IDiffcn» 
fd)aft,  öod)  nid)t  fclber  primitio.  Sie  ift  ebtn  fo  fultioicrt  toic 
öie  logificrte  Reöe,  aber  il)rc  Kultur  liegt  auf  einer  ölocrgiC' 
rcnöen  (Jutioicflungslinie.  Sic  ift  in  il)rcr  pfi)d)ologifd)cn  Art 
öcr  niufif  näl)cr  oerroanöt  als  öer  roiffcnfd)aftIid)en  Sprad)c, 
roas  iid]  aud)  öarin  3U  erfennen  gibt,  öaö  fie  fid)  einer  gan3en 
Rcil)e  mufifalifd)cr  Stilformen  beöicnt.  Unö  tro^öem  oermag 
fie  öas  £e^tc,  (Eicfftc  ni4t  gan3  3U  fagen,  oermag  nur  3U  acuten 
in  jene  irrationalen  (Tiefen,  öic  fein  $i)mbol  gan3  erfd)öpft.  Unö 

öarum  mu^  in  Strinöbergs  „(Eraumfpicr  öer  „Did)tcr"  auf  öic 
5rage  öcr  „Q:od)tcr":  Did)tcr,  tonntcft  öu  bexnzn  Kummer  fagen, 
fo  öa^  fein  U)ort  öarübcr  l)inausragte;  fonnte  öein  IDort  ein 
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ein3igcs  Vflal  31t  öeinen  (Beöanfen  I^inaufreidj^n  ?"  —  mit  „Hein" onttDorten. 

£tteratur. 

3ur  poetifd)cn  Spradje  überljaupt:  IDunbt,  Dölfcrpfi)d)oIogie  B6. 1 
u.  II:  Die  Sprad)c,  2,  flufl.  f}.  Paul,  Prinstpien  öer  Sprad)tDtffen= 
fdiaft. 

3ur  Sttitftif:  R.  in.  inei)er,  Stilifüf  1906.  (Elfter,  Stiliftif  1912. 
Biefc,  pi)iIofopI}tc  öes  metapf|ortfd)en  1893.  Sf).  ©.  ITletjcr,  Stilgc= 
U^  öer  poefie  1901.  Otto,  IDas  Dcrftetjt  man  unter  Stil?  1914. 
tDadernagel,  poetif,  Rl}etorif,  Stiliftif  1906.  £.  Spider,  Die  tDort« 
bilöung  als  ftil.  Htittel  1910.  K.  u.  ITT.  ©roos,  Über  öie  opt.  Quali» 
täten  unö  ötc  afufttfd|en  ptjänomcne  in  SdjtUers  Zx\xit,  3tfd)r.  für 
Äftfjetif  1909,  10.  K.  ©roos  u.  3.  Hetto,  Über  öie  üifuellen  Sin» 
neseinörüde  in  Sfjafefpeares  Did)tungen,  „(Engl.  Stuöicn"  Bö.  48. 
K.  (&roos.  Das  anfd|QuI.  Dorftellcn  beim  poet.  (Bleidjnis,  Stfdjr.  für 
äftt)etif,  Bö.  9.   IRoog,  Die  Ijomer.  (Bleid)mffe,  cbenöa  Bö.  7. 

3ur  nictrif:  minor,  neul)0(i)öeut[d)e  ITtetril.  Saran,  ITTetri!  1907. 
Sieoers,  Rf)t)tl)mifd)=meloö,  Stuöten  1902.  S.  Bcf)n,  Der  öeutfdje 
Rl)t}tf)mus  unö  fein  eigenes  (Befe^  1912.  (D.  Ru^,  Spradje,  (&efang, 
Körperfjaltung  1911.    Dcrf.,  ITIufif.  IDort  unö  Körper  1911. 

abjd)Iu6. 

3um  Problem  öer  tDertung. 

Bei  allen  bisl)erigen  Unterfudjungen  Ijatte  id)  öas  Problem 
öes  tDertes,  6as  fonft  bei  äfttjetifc^en  Dis!uffionen  im  IUitteI= 
punfte  fteljt,  fdjieinbar  gan3  übergangen  ober  ftiIIf(^rDeigen6  Dor= 
ausgefegt.  Das  ift  nii^t  aus  üerfe^en  gefd)etjen,  fonöern  mit  üoI= 
lem  Berou^tfein.  Die  funftroiffenfi^aftlic^e  5orf(f)ung  nämli(^, 
roie  id)i  fie  anftrebe,  roill  nic^t  öie  Poefie  fommanöieren,  inöem  fic 
fie  IDertforberungen  untcrorönet,  fonbern  ̂ Tatfadjen  auföcden 
unö  erflören. 

Hus  öiefem  (Brunöe  leljnt  fie  es  ah,  aus  irgenöcoeld^en  abfo= 
Iutenprin3ipien  f^eraus  IDerte  3U  fonftruieren.  Diefe  Hbleijnung 
lä^t  fid)  re^tfertigcn  öurc^  öenunrDiöerIegIi<^enUmftanö,  ba^  alle 
abfoluten  IDerte,  öie  irgenöroo  unö  «roann  aufgeftellt  tooröen  finö, 
fi(^  bereits  öer  näc^[ten  (Bcneration  als  fe^r  relatio  entljüllten 
unö  öa&  nichts  leichter  aus  öer  ITIoöc  fommt  als  öie  fogenannten 



102   flbfd)luft   

„croigcn"  (Befe^c  6€r  Kunft.  3€nc  pijilofopljcn,  öic  beftänöig  mit 
6cr  „diuigfeit"  opeiieicn,  DcrgcgcniDärtigcn  fid)  öie  einfadjc 
(rat)ad>c  311  iDcnig,  öaß  unfrc  längften  „(Etoigteiten"  einige  3aljr= 
tau)>nöc  3äl)Ien,  öaß  aber  aud)  inncrl^alb  öiefcs  fur3cn  3citraums 

öie  IDeitung  )o  gcfdjcDanft  l)at,  öaß  auf  3af)i'l)un5erte  ijin  foge= 
nannk  „coiige"  IDcrte  gan3  mi^adjtet  unö  Dcrgeffcn  murren. 
(Es  i[t  ja  billig,  von  b^v  l7Öl)c  öcs  neu3eitlid)en  Hlejanörinertums 
{>erab  öas  Kunftempfinöen  6es  ITIittelalteis  oöer  bcr  Baro(f3eit 
als  minö,errDcitig  ab3utun;  ein  foId).es  Dcrfaljren  {]inöcrt  aber 
nid)t,  ÖQB  |id)  bei  genauerem  i7infeben  I)intcr  allen  abfoluten 
IDertungen  gan3  unDerfennbar  öer  fubjeftiDe,  aU3u  fubicttiDe 
(Beid)macf  öes  betreffcnö^n  ptjilofopfjen  oerrät.  prüft  man  öas, 
was  öic  n)ertab|oIutiften  an  pofitiDen  (Ergcbniffcn  Dorlegen,  [0 
finöct  man  öürre  flbftrattioncn  unö  unfritifd)e  DcraIIgemeine= 
rungen,  öic  in  öer  flnroenöung  auf  ein3elnc  $älh  meift  Döllig  Der= 
tagen,  unö  öie  mit  Red]t  öie  Äftf)etif  öiefer  Art  bei  allen  Künft= 
lern  in  Derruf  gebrad^t  Ijaben.  Die  angcblidje  Ableitung  aus 
apriori)d)en  Prin3ipicn  ift  meift  nid^ts  als  eine  unbecDU&tc  Sdjar» 
latanerie,  öcm  (Treiben  jener  flftrologen  oerglcid^bar,  öic  aus 
öcn  Sternen  l)eraus3ulcicn  glaubten,  coas  fie  felbcr  Ijincinlafen. 

(Es  tann  uns  alfo,  toenn  toir  uns  öie  nad>meisbarc  Unfrud)tbar= 
teit  unö  Unmöglid]feit  abfoluter  äftljetifd)cr  IDcrte  flargemad)t 
l)aben,  nid)t  öavauf  antommcn,  öiefcn  pijantomen  nad)3uiagcn. 
IDir  )ud)«n  öie  IDcrte  nidjt  in  einer  tran)3enöentcn  Spljöre,  fom 
öcm  in  öer  CDirflid).en  IDclt,  öic  uns  öie  (Befd)id)te  auffdilie^t. 
Unö  3tDar  laffcn  mir  nid)t  öasjcnigc  als  IDcrt  gelten,  was  irgcnö 
ein  beliebiges  Subjeft,  mag  es  fid)  nod)  fo  abfolut  gebäröen,  als 
IDert  proElamiert;  nein,  ein  äft{]ctifd)cr  tDcrt  ift  uns  öasjcnigc, 
roas  |id)  öurd)  (Eftcnfitöt  unö  Dauer  als  äftljetifd)  roirffam  cr= 
roicicn  ̂ at.  IDert  ift  uns  alfo  jcöc  erprobte  äftl)etifd)c  IDirtungs» 
möglid)teit.  Das  ift  eine  gan3  empirifdje  5ßftftcllung,  unö  in 
öer  (Tat  finö  ja  aud)  öie  meiften  l)iftorifd)cn  5oi^f<^2'^  fo  ̂0^' 

gegangen,  fo  oft  fie  au^d)  öurd)  l^ineinmciigung  angeblid)  über*:' 
empirifdjer,  in  lDal)rl)eit  rüilltürlid)cr  lüertprin3ipicn  öas  pro= 
blem  DcriDirrt  l)aben.  Denn  all3U  oft  toolltc  man  Ijinter  öer  llTan» 

nigfaltigteit  öer  5oi"Tncn  öo;d),  ein  „normalfubjeft"  erfd)lie^en, 
um  öaraufl)in  „objeftiüc  Hormen"  auf3ubauen. 

Sold)en  3rrtümern  gegenüber  ftellcn  aiir  fcft,  öafe  öics  HoimaU 
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fubjeft,  iDic  öer  abfolute  IDert,  ein  pljantom  ift.  Allein  ma^gebcnö 
in  Ö€r  Kunft  finö  alle3cit  öie  empiiifdjen  Subjcfte,  öie  3n6iDi= 
öuen  getoefcn,  öie  unenblid^  ocrfdjieö^n  finö  nadf  iljcer  feelifc^en 
Struftur,  (Eine  ecf)tc  lDi[fen[d)aftlid}feit  öarf  öicfe  Derfd)ieöen= 
leiten  nid)t  oerljüllen,  [onöern  mu&  fie  geraöe  anerfennen  unö 
aus  itjnen  (jeraus  5ic  Stilformen  öer  IDerfe  erflären.  (Es  !ommt 
ni(^t  fo  fe^r  öarauf  an,  ettoa  öie  gried)ifd)e  Kunft  als  norm= 
gcbenö  für  alle  Seiten  ̂ in3uftellen,  fonöern  3u  oerfteljcn,  tDeI= 
d)€r  befonöcren  Art  öie  (Beiftigfeit  a>ar,  aus  öer  fie  erblüljte  unö 
auf  öie  fie  toirtte.  Das  glelcbe  gilt  t)on  jeöem  anöern  Stil.  3eöen= 
falls  mu^  unfre  erfte  Hufgabe  fein,  jeöen  Kunftftil  aus  feiner 
eignen  Art  Ijeraus  3U  begreifen  unö  niiijt  öie  Derfd)ieöenl^eiten 
5U  ü€rrDif.d)en.  ITTit  einem  Derroafdjen  öer  lebenöigen  ITtannig= 

faltigfeit  3U  einem  „Hormalftil"  ift  gar  nidjts  gef(f)eljen.  (Es 
gilt  ein3ufel)en,  öa^  jeöer  ITTenfd}enti}pus,  jeöc  Seit  cüie  jeöes  üolf 
feine  Kunft  braud)t,  unö  öariiber  Ijinaus  ift  es  Huf  gäbe  öer  lDif= 
fenfd)aft,  öie  pfi)d)ologifd)e  TTottoenöigfeit  öiefer  Stilarten  auf= 
3uöe(fen. 

3(i>  reöe  alfo  mit  alleöem  teinestoegs  einem  fdjranfenlofen 
Subjeftiöismus  öas  IDort.  IDie  auf  etl?ifd)cm  (Bebiet  öie  ßin^ 
t^eit  nid)t  fdjranfenlofe  IDillfür  beöeuten  !ann,  fonöern  5^€i^2it 
nur  öort  beftctjen  tonn,  roo  öie  freie  3nöiDiöualität  aud).  öie  $xti' 
l)eit  anöerer  ad) tet,  fo  ift  jener  Relatioismus,  öen  id)  für  öas 
Kunftleben  foröere,  geraöe  buxd}  öie  feinfte  Rüdfidjtnal^mc  auf 
frcmöe  !ünftlerifii)e  Subjeftioität  gefennjeid^nct.  Unö  mag  auf 
moralifdjem  (Bebiet  ein  (Befe^budj  ein  notmenöiges  Übel  fein, 
nottoenöig,  toenn  es  aud)  öie  feineren  Konflüte  öes  fittli(^en 
Cebens  nie  erfd)öpfen  roirö,  fo  ift  ein  äftl)etif(^es  (Befe^bu(^  fogar 
ein  überflüffiges  Übel,  öa  im  äftl)ctifd)en  Zzb^n  öie  5i^cil)eit  öes 
Subjefts  oiel  größer  fein  fann  unö  mu^  als  auf  öem  (Bebiete  öes 
fittlid)en  £ebens,  ido  praftifd)e  (Befid)tspunfte  ma^gebenö  finö. 
3m  Kunftleben  beöarf  es  feines  Stoanges,  fonöern  nur  jenes  ir= 
rationalen  ̂ Taftes,  öer  niemals  auf  5oi^inein  3U  bringen  ift.  Diefer 
äftl)etifd)e  ̂ att  berut)t  in  einer  (Einfül)lungsfäf)igfeit  in  fremöes 
lücfen,  öie  öie  feinfte  Hnerfennung  öer  fremöen  Subjeftioität 
cinfd)licöt. 

l}at  man  fid>  flargemad)t,  auf  roie  oerf^ieöcncu  fcelifdjen 
5unftionen  öie  oerfc^ieöenen  Stile  beru^n,  fo  roirö  man  nid)t 
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nur  als  (Erfcnnenbcr,  fonbern  audj  als  (Benicöenbcr  iljnen  geredet 
tDcrben  tonnen.  Denn  mir  nicn[djen  finö  ja  nidjt  in  (£in3clljaft 
gefancien,  fonöcrn  tonnen  unfrc  geistige  Hrt  au[s  mannigfadjlte 
umftcllen.  (£s  gilt  nur,  in  jebem  ein3elncn  50II  3unädj[t  öas  [pe^ 

3ifi|"{t)c  KunftiüoUen  eines  IDertes  3U  begreifen  unb  bics  banad) 
3u  cDcrten.  IHan  mu^  Dcrfteljeti,  ba^  ba>.  KunftcDoUcn,  bas  aus 
bzn  lüerten  bes  flriftopl^anes  fpric^t,  ein  gQn3  onbcres  i[t  als  bas 
ntoliercs,  ba^  Sdjiller  mit  gan3  anberem  llla&e  gemcffcn  fein 

roiti  als  (Berljart  l)auptmann.  Diefes  befonbcie  „ITta^"  gilt  es 
3unäd)[t  3u  ermitteln,  et)e  gemeffen  loirb,  ni<t)t  bafj  alle  ITteiftcr 
nad^  ben|elben  IHa^en  gccDcrtct  cocrben!  3u  ermitteln  aber  i[t 

bicfer  [pe3ififd)e  IDertma^ltab  —  focoeit  er  nic^t  unmittelbar 
erfüfjlt  toirb  —  allein  burdj,  pfi^c^ologifc^e  flnalpfe.  3n  biefem 
3uiammen{)ang  tonnten  nur  bie  prin3ipiellen  (Befidjtspunfte  gc= 
3eigt  toerben.  Die  Aufgabe  ber  [pe3ieüen  £iteraturrDi)fcnfd)aft 
roirb  CS  fein,  ben  gan3en  Umfang  bes  (Bebiets  ber  pocfie  pft)d)o= 
Iogifd>  3U  erljellen.  IDenn  nidjt  alles  täufdjt,  roirb  bie  £iteratur= 
iDiffenfd)aft  balb  biefen  IDeg  gel}cn,  ben  tTTufif=  unb  KunftrDiffen- 
|d)flften  fd)on  längft  mit  gutein  (Erfolge  eingefd)lagen  l^aben. 
Das  Aufgeben  ber  eigenen  Perfönlid^feit  ift  mit  einer  foldjen 
(EinfteUung  auf  frembe  Artung  nid^t  im  geringften  geforbert. 
3m  (Begenteil,  fie  roirb  fic^  gerabc  in  einer  flaren,  feine  (Bcgcn= 
[ä^e  überfef^enbcn  unb  oertufdjenben  Auseinanberfe^ung  crftiljrer 
felbft  roaljrljaft  betoufet  roerben. 

Unb  nod}  ein  le^tes  Bebenfen  gilt  es  3U  lieben.  IPirb  burd)  bie 
(Erfenntnis,  ba^  alles  äftljetifdje  (Erleben  relatio  ift,  nid)t  einem 
bequemen  (Eubämonismus  Dorfdjub  gelciftet?  J^ei^t  bas  nidjt 
allen  driüialitäten  Bürgerred}t  geben  im  Rcidj«  ber  Kunft? 
Ijeißt  bas  nid)t  jebe  (Er3ieljung  3U  immer  tieferem  (Einbringen  für 
überflüffig  erflären? 

(Es  l}ie^c  uns  mifeoerfteljcn,  CDoUte  man  bas  aus  unfern  Untere 
fud)ungen  ableiten.  (Berabe  inbem  roir  3eigen,  ineldje  tDerfe  unb 
Stilformen  am  längften  unb  bauernbften  gcröirtt  \)ahtn,  roollen 

w'w  IjintDeifen  auf  bie  HTöglid)feit  3U  immer  eblercm  unb  baucrn= 
berem  (Beniesen.  Das  aber  tann  nidjt  gefc^eljen,  inbem  man  lr= 
genba)eld)e  fategorifdjen  Uormen  auffteQt,  fonbern  nur  fo,  ba^ 
man  burd)  (Er3iel)ung  bes  Subjcftes  es  oorbereitet  für  bie  bauern« 
bereu  unb  tieferen  5^^ßii^«^i'  öie  uns  jene  lüeitgefclerten  IDertt 
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Dcrfpred)cn.  (Eine  iDirflidjc  (Erjiefjung  3ur  Kun[t  gcfdjietjt  nidjt 

öaöurd),  ba^  man  I^ausfnedjte  nnb  Dicnftmäödjen  in  öcn  „Sauft" 
\d}idt,  eine  toirflid^e  (Ir3ief)ung  jur  Kun[t  fann  fidj  nur  auf 
eine  einöringlic{)e  p[t)d)ologifd)e  Dorbereitung  äftf)etifc{)er  U)ivf= 
famfett  unö  il)rev  feelifd^en  Beöingtfjeitcn  aufbauen.  Hur  in= 
bem  man  bie  5ät)igfeit,  Didjtungen  3U  genießen,  läutert  unb 
ftufenroeifc  bas  Subjeft  uorbeieitet  3U  bauernben  IDerten,  fann 
eine  (£r3iel}ung  3ur  Kunft  möglid)  coerbcn.  Das  3iel  ber  pit)d)0:= 
logifd}en  äftlyetif  ift  es,  J)anbf^ben  3ur  abäquaten  (Erfaffung 
bes  Dom  Künftler  angeftrebten  IDcrfcs  3U  geben.  (Ein  toenig  bei= 
3utragcn  aber  3ur  (Erfenntnis  poetifd)cr  lDirfungsmögHct)feiten, 
bas  toar  ber  (El)rgei3  bicfcs  bcfrf)cibenen  IDerfc^ens. 



Andere  Werke  von  Rieh.  Müller-Freienfels: 
Persönlichkeit  und  Weltanschauung.  Psychologische  Untersuchungen 

zu  Religion,  Kunst  und  Philosophie  1919.  B.  G.  Teubner,  Leipzig. 
Geh.  M.  6.-,  geb   M.  9.- 

Hierzu  Teuetungszuschl.  des  Verlags   (ab  April  1920  100",,,  Abänd.  vorbeh.)   u.  d.  Buchhandl. 
Kantstudien:  „MQller-Freienfels  ist  eine  Persönlichkeil,  die  von  jeher  ihre  eisjenen 

Wege  gegangen  ist,  oline  sich  von  den  Traditionen  einer  besonderen  Schule  beengen  oder 
von  .Modenieinunuien  beirren  zu  lassen;  zur  Zerfaserung  des  Geistigen  bringt  er  das  nötige 
Werkzeug  mit:  Blick  die  Menschen  zu  schauen,  Freiheit  sich  ins  psychische  Detail  zu  tasten, 
sondern-lcn  Scharfsinn,  umfassende  Sicht  über  Alllag  und  Geschic^ite.  Dazu  schreibt  er 
lebendig  und  belebend,  so  daß  nicht  nur  der  (iesinnungsgenosse,  sondern  auch  der  Gegner 
sich  an  der  schönen  und  eigenartigen  üahe  freuen  wird." 

Preußische  Jahrbücher:  ,,Vlüller-Freienfels  zeigt  eine  ganz  hervorragende  Fähigkeit,  weile, 
zum  Teil  noch  kaum  bearbeitete  Gebiete  d.-r  psychologischen  Well  zu  überschauen,  zu  ord- 

nen und  dem  Leser  fesselnd  zu  machen  ...". 
Grenzboten:  ,,Ein  geistvolles  u  id  gcislaufregendes  Buch!  ..." 

Psychologie  der  Kunst.  Eine  Darstellung  ihrer  Grundzüge.  In  2  Bänden. 
2.,  stark  veräiid.und  erw.  Aufl.  in  Vorbereit.  (1920.)  B.C. Teubner,  Leipzig. 
Bd.  I:  Die  Psychologie  des  Kunstgenleßens  und  des  Kunstschaffens. 
Bd.  11:    Die  Formen  des  Kunstwerks  und  die  Psychologie  der  Wertung. 
Zeitschrift  für  Aslhelik  und  allgemeine  Kunstwissenschaft:  ,,VVas  diesem  V\  erke  un- 

mittelr)ar  nach  seinem  Erscheinen  Beachtung  und  .\nerkennu:  g  erw  rben  hat,  ist  zum  Teil 
der  Umstand,  daß  es  zu  den  sehr  seltenen  wissenschaftlichen  deutschen  Büchern  gehört, 
die  auch  einen  ästhetischen  Wert  besitzen  und  aus  denen  eine  klar  erkennbare  Persönlichkeil 

spricht:  Ein  Vertreter  der  .fröhlichen  Wissenschaft',  der  weder  unter  der  erdrückenden  Fülle 
des  Materials  ächzt  noch,  sich  ängstlich  verklausulierend,  den  Zweifeln  und  Unklarheiten  aus- 

biegt, sondern  frohgemut  von  (jipfel  zu  (iipfel  schreitet  und  höchst  ungeniert  seine  Meinung 
sagt,  und  der  sich  das  leisten  kann,  ohne  den  Eindruck  der  Oberflächkeit  zu  machi-n,  da 
er  über  eine  gute  Beherrschung  des  viesamten  psychologischen  und  ästhetischen  Stolfes  und 

überdies  über  eine  ungewöhnliche  Gabe  der  Synthese  verfügt..." 
Jahrbücher  der  Philosophie:  ,,Von  einigen  Einwänden  abgesehen,  möchte  ich  nach- 

drücklichst luf  die  Bedeutung  hinweisen,  die  überhaupt  diesem  Versuche  zukommt,  in  groß- 
zügiger Weise  die  .Methoden  derdifferentiellenPsNXho.ogie  für  die  Ästhetik  fruchtbar  zu  machen... 

In  diesem  weilverzweigten  und  verästeltem  Gebiet  erbringt  MüUer-Freienfela  wirklich  Neues." 
Neue  freie  Presse:  „Man  begrüßt  darum  mit  Freude  .las  gründliche,  mit  soviel  Sorgfalt 

und  Lebe  gesch  iebene  Werk  von  Müller-Freienfels,  einem  in  Fachkreisen  geschätzien  Ge- 
lehrten, der  a's  F^sychologe  der  Schule  von  William  James  entstammt.  Und  daß  ich  das 

gleich  sage:  Die  Arbeit  ist  trotz  ihrer  e.xakten  Richtlinien  und  empirischen  .Methode,  trotz 
der  aiialytischexperimentellen  Grundlage,  die  auf  Tatsachen  und  Vergleiche  hinzielt,  ein 
Buch,  das  allem  Lebendigen  sein  intere"se  schenkt  und  auch  praktisch  aus  dem  gegen- 

wärtigen ästhetischen  Krleben  eine  wegkundige  Auswahl  trifft.  Hier  wird  über  das  künstle- 
rische Erleben  gesprochen,  wie  es  wirklich  ist.  ..Hier  hört  man  endlich  wieder  einmal  etwas 

Tieferes  über  die  Forderung,  die  Kunst  im  Zus.immenhang  des  ganzen  Lebens  zu  begreifen. . 
Was  man  vom  Stil,  Wirkung  der  Kunstlormen,  Stilmittel  der  Dichtkunst,  Formen  der  Aiigen- 
künste,  Psychologie  der  Wertung,  künstlerischem  Schaffen,  den  Typen  des  Kunstgenleßens 
u.  a.  liest,  gehört  zu  dem  Gründlichsten,  was  in  le'zter  Zeit  in  einem  derartigen  zusammen- 

fassenden Buche  gesagt  wird..." 

Das  Denken  und  die  Phantasie.  Psychologische  Untersuchunoeu  nebst 
Exkursen  zur  Psychopathologie,  Ästhetik  und  Erkenntnistheorie.  1916. 
Joh.  Ambr.  tJarth,  Leipzig. 
Archivesde  Psychologie: ,,. .  .Personne  ne  lira  ce  beau  livresans  en  retirer  un  vrai  profit..." 

Psychologie  der  Religion.  2  Bände.  Bd.  l:  Die  Entstehung  der  Religion. 
Bd.  II:  Mythen  und  Kulte.     1920.     (Sammlung  Göschen,  Berlin.) 

Philosophie  der  Individualität.   Verlag  von  F.  Meiner,  Leipzig.  [In  Vorb.l 



Ästhetik.   Von  Prof.  Dr.  R.Hamann.  2,  Aufl.  (ANuG  Bd.  345.)  Kart  M.  2.80, 

geb   •..••.  ̂ ^'  3-50 
„Die  Darleg^ungen  über  die  Trennungen  der  Gebiete  der  Kunst,  des  Astbe'ischen  und 

des  Schönen  sind  grundlegend,  ^ehr  feinsinnig  wird  dns  ästhetische  Erleben  in  allen  Einzel- 
heiten besprochen.  Diese  .Ausführungen  haben  für  jeden  Psychologen  und  Anhänger  der 

Kunsterziehung  gani  besonderen   Wert."        (Schaffende  Arbeit  u.  Kunst  in  der  Schule.) 

Einführung  in  die  Geschichte  der  Ästhetik.  Von  Prof.  Dr.  H.  Nohl. 
(ANuG  Bd.  602.)     Karl.  M.  2.80,  geb      .   M.  3.50 

Das  Erlebnis  und  die  Dichtung.  Lessing.  Goethe.  Novalis.  Hölderlin.  Von 

Geh. Reg.-Rat Prof. Dr.  W. D il t h e y.  7.  Aufl.  Mit  i  Titelbild.  M.  14.—, geb.M.20.- 
„Den   Aufsätzen   Diltheys    gebührt  ein   ganz   einziger  Platz   in    allem,    was   jemals    über 

Dichtung  und  Dichter  geschrieben  ist."  (Die  Hilfe.) 

AUS  WEIMARS  VERMÄCHTNIS 

,, Nichts  vom  Vergänglichen^  wie's  auch  geschah  !  Uns  zu  verewigen  sind  wir  ja  da." 
Im  Sinne  des  Goetheschen  Spruches  soll  in  dieser  Reihe  zwanglos  erscheinender 
Schriften  versucht  werden,  das  ewig  Lebendige  der  größten  Zeit  deutschen  Geistes- 

lebens für  Gegenwart  und  Zukunft  fruchtbar  zu  machen.  —  Zunächst  erschienen : 

Schiller,  Goethe  und  das  deutsche  Menschheitsideal.    Von  Prof. 
Dr.  K.  Bornhausen.     (Bd.  r.)     Kart.  M.  5. — 

"Will  den  Sinn  wecken  für  den  bleibenden  Wert  des  Lebens  der  befreundeten  Dichter 
in  enger  Arbeitsgemeinschaft,  das  in  seiner  Bedeutung  für  ihr  Volk  und  die  Menschheit  auch 
Tür  sie  größer  war  als  sie  selbst.  Die  ihrer  Poesie  innewohnende  Kraft,  den  Teil  des  Ganzen 
zu  vergegenwärtigen,  der  in  ihnen  und  uns  Ewigkeit  hat,  gilt  es  fruchtbar  zu  machen  für  die 
Selbstbesinnung  unserer  Zeit. 

Lebensfragen  in  unserer  klassischen  Dichtung.  Von  Gymnasialdir. 
Prof.  H.  Schurig.     (Bd.  2.)     Kart.  M.  7.50 

In  dem  Rüchlein  soll  eine  Brücke  geschlagen  werden  zwischen  den  Lebenden  und  der 
Dichtung,  gezeigt  werden,  wie  die  Dichtung  unserer  großen  Klassiker,  die  das  Leben  selbst 
ist,  gefaßt  in  Reinheit  und  gehalten  im  Zauber  der  .Sprache,  auch  heute  noch  wahren  Lebens 
Quell  sein  kann. 

Die  deutschen  Lyriker  von  Luther  bis  Nietzsche.    Von  Prof.  Dr. 
Ph.Witkop.     2  Bde.     2.,  veränd.  Auflage.     I.     Geh.  M.  14. — ,  geb.  M.  16. — 

,....In  solcher  Vollständigkeit  und  doch  solcher  Beschränknng  besitzen  wir  kein  Werk 
über  Lyrik  wie  die-:es,  dessen  Wert  neben  der  wissenschaftlichen  Bedeutung  im  Durchdringen 
der  Materie  mit  dichterischem  Einfühlen  ruht.  So  werden  die  Namen  zu  lebenden,  leidenden 

und  freudig  erglühenden  Menschen."  (Frauenbildung.) 

Die  deutsche  Lyrik  in  ihrer  geschichtl.  Entwicklung  von  Herder 
bis  zur  Gegenwart.  Von  Prof  Dr.  E.  Er ma tinger.  I.  Bd.  Von  Herder  bis 

zum  Ausgang  der  Romantik.  Geh.  M.  16. — ,  geb.  M.  18. — .  H.  Bd.  Vom 

Ausgang  der  Romantik  b's  zur  Gegenwart.  Geh.  M.  12. — ,  geb.  M.  15. — 
Entwickelt  die  wesentliche  Richtung,  nach  der  der  Geist  im  lyrischen  Schaffen  der  letzten 

anderthalb  Jahrhunderte  sich  entfaltet  und  zeigt,  wie  die  einzelnen  lyrischen  Dichter  durch 
sie  nach  Anlage,  Gehalt  und  Form  ihrer  Außerunj^en  bestimmt  sind. 

Auf  sämtliche  Preise  Teuerungszuschläge  des  Verlags  (ab  Jan.  1921  120%,   Abänderung  vor- 
behalten) und  teilw.  der   Buchhandlungen. 

VERLAG  VON  B.  G.  TEUBNER  .  LEIPZIG  UND  BERLIN 



Geschichte  der  deutschen  Dichtung.    Von   Dr.  H.    Röhl.    3.,  ver- 
besserte und  bis  auf  die  Gegenwart  forlgetuhrte  Auflage.  Geh,  M.  6. — 

„Mit  großem  (»escliick  weiß  der  Verfasser  in  knappen  Worten  einen  Zeitabschnitt,  das 

Wirken  einer  Persönlichkeit  trefflich  zu  charakterisieren."  (SÜdw.   Schulblätter.) 

Psychologie  der  Volksdichtung.  V.  Dr.  o.  B  ö  c  k  e  I.  2.  An.  M.  7.-,  geb.  M.  8.- 
,, Dieses  Uuch  ist  so  reichhalti;j  und  dabei  so  übersichtlich  klar  geordnet  und  so  schlicht 

anmutig  ohne  allen  Gelrhrsamkeitsdünkel  und  vielsprachigen  Uallnst  geschrieben,  daß  es 

sicherlich  sehr  viele  mit  Freude  lesen  werden."'  (Tägliche  Rundschau.) 

Unsere  Muttersprache,  ihr  Wesen  und  ihr  Werden.      Von  Geh. 
Studienrat  Prof.  Dr.  ü.  Weise.     9.,  verbesserte  Auflaga.     Geb.  M.  4. — 

Literaturgeschichtliches  Wörterbuch.   Von  Dr.  H.  Röhl  (Teubncrs 
kl.  Fachwörterbücher).   Geb.  ca.  M.  6.  —  . 

Goethes  Faust.  Eine  Analyse  d.  Dichtung.  V.  Prof.  Dr.  W.  B  ü  c  h  n  e  r.  Kai  t.  M.  4.- 
„Eiue  sehr  lesenswerte,  mit  großer  Klarheit  und  vielem  Scharfsinn  geschriebene  Analyse." 

(Dresdner  Journal.) 

Goethes  Freundinnen.  Briefe  zu  ihrer  Charakteristik.  Ausgewählt  und 

eingeleitet  von  Dr.  Gertrud  Bäumer.  3.  Aufl.  Mit  12  Abb.  Geb.  M.  14. — 
,.Die  Herausgeberin  hat  sich,  wie  die  den  Abschnitten  vorausgeschickten  Einleitungen 

zeigen,  liebevoll  in  diese  Frauenseelen  einj^eführt  und  ihr  Urteil  immer  voll  abgewogen;  be- 

sonders in  den  Worten  über  Fr.  v.  Stein  und  Christiane  Vulpius   tritt  dies  wohltuend  hcr\or." 
(Südwestdeutsche  Schulblätter.) 

Heidelberg  und  die  deutsche  Dichtung.  Von  Prof.  Dr.  Ph.  Witkop. 
Mit  5  Taf.,  I  färb.  Beilage,  Buchschmuck  u.  Silhouetten.  Geh.  M.  3.60,  in  Pappband 
M.  5.60,  in  Halbleinen  M.  8.40 

,,  Witkop  bietet  eine  Literaturgeschichte  über  den  poesieumwobenen  Ausschnitt,  der  Neckar- 
tal, Stadt  u.  .Schloß  Heidelberg,  fünf  Jahrhunderte  der  ältesten  deutschen  Universität,  ruhm- 

volle Geschichte,  ewig  quellende  Dichtung,  in  Goethes  klassischer  Anschauung  die  .Schön- 
heit der  idealen  Landschaft  umfaßt.  Er  führt  ein  formenreiches  Bild  vorüber,  Charakter- 

köpfe aus  allen  deutschen  Gaue»,  die  auftauchen,  sich  vollsaugen  an  Eindrücken,  die  leben 

und  dichten,  lehren  und  kämjifen."  (Kölnische  Zeitung.) 

Der  Roman  der  deutschen  Romantik.  Von Dr.P.Scheid  weile r.  M,  4.- 
„Eine  vortreffliche,  geradezu  grundlegende  und  richtunggebeude  Studie,  eine  durch  und 

durch  reife  Arbeit."  (Österr.  Rundschau.) 

Gottfried    Keller.     Von  Geh.  Rat  Prof.  Dr.  A. Koste r.  Sieben  Vorlesungen. 

4.  Aufl.    Mit  Bildnis  Kellers  von  Stauffer-Bern.    [U.  d.  Fr.  1920] 
„Die  Kunst  des  Einfühlens  in  Person  und  Werk  zeigt  sich  in  den  meisterhaften  Analysen 

unter  denen  der  des  Grünen  Heinrich  die  Palme  gebührt."  (Deutsches  Philologenbl.) 

Theodor  Fontane  1 819  — 19 19.    Von  Prof.  Dr.  H.  Maync.    Kart.  M.  2. 
„Gibt   in   Knappheit,    Klarheit   uud  Wesentlichkeit   das    Bild   des   märkischen    Dichters." 

(Deutsche  Rundschau.) 

Ricarda Huch. Ein Beitr.z.Gesch  d.dtsch.Epik  v.E.G o tt  1  i e b.  M.5 . — ,geb.M.8.6o 
„Mit    erstaunlicher   Akribie    und    großer    psychologischer    Feinsprachigkeit     ist    in    dem 

Buche  alles  zusammengetragen,  was  zur  Analyse  und  zum  tieferen  Verständnis  der  Dichterin 
dienen  kann."  (Frankfurter  Zeitung.) 

Kriegsbriefe  gefallener  Studenten.  V.Prof.Dr.Ph.Witkop,  Kart.  M.  1.80 
„Das  Huch  ist  kein  Roman  und  keine  Dichtung,  es  ist  schlicht  und  phrasenlos  wie  die  Wirk- 

lichkeit. Die  sichtende  Hand  des  akademischen  Lehrers  halbier  eine  feinsinnige  Auswahl  getroffen 

und  der  deutschen  Jugend  ein  Denkmal  errichtet  von  unvergänglichi  r  Größe."'      (Bad.  Landesz.) 

Auf  sämtl.  Preise  Teuerungszuschl.d.  Verlags  (ab  Jan.  192 1  120%,  Abänd.  vorb.)  u.  teilw.d.  Ruchh 

Verlag  von  B.G.Teubner  in  Leipzig  und  Berlin 



geSen  raf4>  unb  ̂ uoeiläfftd  ̂ udtunft  aa]  jcbem  Spezialgebiete  unb  (äffen 
ft«^  je  nai)  t)en  3ntereffcn  unb  bcn  TKitteln  bes  einzelnen  no<^  unb 

nact)  ̂ u  einer  (£n;$t(opäbie  aller  'lOifyen^zroeige  ecroeüetn. 
„TRit  bU\tn  tlcinn  ja(i)a>ött(t6ti<&ecn  (tat  in  'Serlaa  Xcubnn  (riebet  einen  fe^i  gItio((id)en 
®ci|f  getan.  Sie  etfehen  tatfädtlü  füt  i&ce  SonUcscbiele  ein  KenoctfalionsIejEitoR  uni> 

loerben  geoil)  gio^n  3)n(Ians  finben."  (d(  tOacte.l 

„TOet  if»  )eftl  in  bei  tagt,  »euere  TlaAfAIaaebüt^je:  ju  (onfen?  TOieoiete  «ns  ben  'JUiben 
bet  TieUii)o<iiii)\slbi\a&)t(  oeciongen  noA  ijan^rci(^)un9en,  bi«  hat  @lubium  bei  Ttolut» 
nnb  (Beiffceroiffenfciaften  etmöglid)en.  Die  Stflärungen  flnb  focfedd)  julteffenb  unb  (o  fuo 
a(s  möglich  gegeben,  ba;  CptudiHcbe  ift  gtünblid)  tx\a^t,  ba$  IDefentlttbe  berücfn^ligt*  Die 

8üd)e{  finb  eine  glüttlidie  ̂ cgän;ung  bec  bSnbtben  „3)us  Hatut  unb  S^ifteetDeit"  bes 

gleiten  'Ueriag*.  Selbftoetftänbiifb  ifi  bem  neueften  6tanbe  bec  1i3inen|'(i)afr  OU(t>nung 
gettagen."  (Päi>aflOd.  :?lrbeitdflcmdcf<^af(.) 
„tHefe  banblt<i>en  7Ta<^|(b(äg:bü(t)ec  bieten  nacb  Softn  unb  3nba(t  lionügiicbe»  unb  coetben 

P4,  »ie  ;n  eimatten  ftebi«  in  nnfecen  ')3ol(sbü4ie(ei<n  ftbneil  einbücgem." (SlötUe  für  TßoUebmiolJuttnA 
6i$bet  etfd)ienen: 

P^t  lof  op^if  (^es'^dttetbuc^.  2.!3)ufl.'0.@tubienrat  Or.p.X  (>  o  c  m  e  Q  e  r. 
(»b.  4.)  geb.  TU.  36.— 

Pf9<l^ologtf<^e»   Wiittitbu<!^   oon   Ptioaibo^ent  Dr.  ̂ ci|  Ofefe. 
(Bb.  7.)  geb.  TU.  32.- 

'Ü^öcterbud^  ;uk  deutfd^en  £itecdtur  oon  Stubieniof  Dr.  Q.  !}{5^U 
03b.  14.)  geb.  TH.  36.— 

♦OTtififoUfd^c« TC5rtctbu(^  Donpdt)atbo?.Dr.0.9.Tnofet.  (23b.  1 2.) 
*tßövtnbui^  }UK  ̂ unHqe]d^i^te  oon  Du^^VoUrnet. 

P^9flfol8f<^e5'Töörtcr&u£^o.prof.Dr.©.Bernbt.(Bb.s.)geb.Tn.36.- 
*Cbrattf(^e6  TajöiiSccbut^  oon  PtloatbojcnlDr.O.'^emp.  (Bb.lO.) 
♦lRftronomif4>^3'TOöctctbud)D.ObferontorDr,o.71oumann.(Sb.n.) 

Oeologijc^.mlncrologjf^cg  '^öttcvbur^  oon  Dr.  <E.  "JB.  Sc^mibt. 
(Bb.  6.)  geb.  'TH.  36.— 

&toQtapbi)die6'Biött€«bu<!^  o.Prof.Dr.O.Äen  fc  e.  I.Jillgem.Ctbtunbe. 
(53b.8.)geb.'7n.36.-.*I1.1Dörferbud)b.£änber»u.1Dit{fcba|t5eunbe.(l3.) 

SooIo9tf4)C5 'KJörtMbtt«^  oon  "Dir.  Dr.  Z^  Änottnetussine^et. 
(2.)  geb.  TU.  32.- 

Botantfi^ee  IDSctetbuc^  oon  Dr.  O.  ©ette.  (Sb. ).)  geb.  Hl.  32.- 

IDörtscbut^  dcc  'SJotentundc  oon  Prof.  Dr.  HL  Pietf^».  (Sb.  3.) 
geb.  Tn.  36.— 

f)onöcls»Ddc4ccfeu*  oon  9ünbel5fcf)ulbir.  Dr.  tJ.  Sfffel  u.CFuftl?ra( 

Dr. in.  Strauj?.    QiiQUid)  fünf{ptttä)!geä  'XD5tfcrbu4),  jufammengei'ieül 
oon  U  Jirmbaus,  oerpfL  X)olmetf4)er.    (ob.  9.)   geb.  UL  36.— 

*  in  'Cocbeteilung  6;©.  untee  iet  Ptc(Te  (1922) 
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®rttn&bcgriffe  bet  Urteil0biI5ung  in  der  £itcraturi9cf<4i(l^te. 

UProf.Dr.G.<Irmatln8er.©fb.Tn.56.-,flcb.Tn.72.-,inOolbfr.'mj30.- 
Da*  Mflirfltnöt  bu<t  oill  Mc  ®niniib<gcl|fr  Iiinatnierf(t)id)ilid>n  Utidlsbilbong  («> 

fKtntntn,  r«  (ud>l  6«n  t^estl^  b(s  Qtirbnijirs  ouf^utxllrn,  f»  eine  Ce^lmmung  het  löri* 
f<^,  epif<b«n,  brainacil4)cn  6ril(*  jn  gcbni  unb  mtbiift  tine  jüUc  nron  Cinncbt^n  Sb« 

brn  (ünftlrrlft^n  Pco>(f)  nnb  ba»  'Oichtcrctr. 

"Bon    beutf4?ct   ^ti    unb   ̂ unft €in<  1><utfrf)f unöe.  Ofwusflffleben  oon  SfuMcnrol  Dr.lD. Q  o f ft  a e t ( et. 
3.,  cetb.  J^üfl.  Tllit  42  lafeln  unb  2  harten,   ©eb. 711.52.50 

.Da«  ®tbr<nini5  M<f(9  ̂ udtr«  litgr  batln,  iafi  n  an»  bit  Jtiaft  anblOdtbfit  im  Wltf 
n54)f)ni  Irhra  Itb«.  <£»  >dgl  uns  ben  IDtg  in  unfn  tigcnt*  OUid)  unb  £«b(n,  in  £onb  anb 

Doif  trab  OoM  bn  Dniifdim.'  (Qiitorif^e  3c{((<f>rift.) 

'I^oU  unb  '^ateclanb 
6*üffen  unb  6cf)auen.    5b.  I.   4.  5iufl.   ©cb.  TH.  60.— 
51ucf)  In  2  Sellbdnben  erböWid).   I.  TU.  28.—.  U.  TU.  35.— 

„Dkft  })ti  ftoatsbürgnlicbn  Silbung  <tfd)rint  a(«  bn  wMungioollftt  TXSca  m  Sn'f 

b««4  Mm  bloOtn  Tiationalgrfübl  tum  TtationnlbCDufitFein."        (Zägli^ic  ̂ unbft^au.) 

^C0  ̂ cnfd)en  @ein  unb  "IGecben 
Scbttffen  unö  6d)auen.    35b.  2.   9.  Jiufl.    ©eb.  TI?.  50.— 
3)ud)  tn  2  Scilbänben  erböltlld).   I.  TO-  24.—,  II.  TU.  23.— 

Sü^rt  In  bif  ii(f(t(n  3ufammimb2n8(  btr  b(ulf(ibtn  s<'.f!lgcn  lUell  bct  (SegtnsDart  dn,  - 
TOnben,  TDcftn  unb  Jlufsoben  unitret  Rnilut,  wU  Ihr«  i3otou9(rtun6cn  im  (dbficbm 
■nb  gdfltgm  Dufdn  be»  Tiltnidicn  auf^dgcnb  unb  ;ut  ptriicflctm  £tbrnsfüt)c»ng  anintenb. 

^tc  @coßmäc^U  unb  bu  TX^cUttijt 
TJon  Prof.  Dr.  Ti.  Äjellön.  2. 3)ufl.  ̂ ört.  TR.  24.-,  fleb.  TU.  30.- 

.jltcll^ns  'TndfirrfAofl  In  bet  (napptn  (Ebmaftetiftit  i|)  befannt  unb  fdn  unbcugfane* 
(httrclen  füi  bo»  Tlrtbt  (benfo.  So  oitb  bo*  neue  33ucb  dn(  Schult  bn  &lbft(rfcnntnis, 

»bn  aucb  bM  o«ltifd)ra  IBillcn«.*  (3citf(f)cifi  für  4>(utF<^fuiiDc.) 

^te  beutfd)c  ̂ pitf  in  t^ter  gcfc^td>f(.  (£nta>t(f (ung 
eon  5«b«  bU  >ut  ©«gtnajorf.    TJon  Prof.  Dr.  (L  (f  cmatins<(.     I-  ob.    'Don  ßtrbn 
frU  ;ua  3)u»gang  bn  TxomanHr.    Ocd. 'm.  63.-,  «cb.TH.e),-.    II.  Sb.   TSom  Ausgang 

bft  Xomantif  bis  jur  ©cgenirart.     ©tb.  TU.  48.-,  geb.  Tit.  67.50 
„DtjTlddjmm  onOcmütsrofrten  btut(d)ft  u.fcb  a>djttif(beTDit.t>rung  i|i  ba»  b(nli(i)tS((r6nU, 

Ki«b«£ef«tau«birfemRi(<Tmtibenben,immnanregenben'ID(ctoRitntmmt.*  (7teuc3ür.3i9*) 

lAu9  IBcimace  13ecmad>ini9 
@(l^{nct,©oct^eu.5as  6eutf<f)c  £ebcncfragcn  in  unfecet  flof« 

ifleniö)i)ät&ii>eal.  "Don  Prof.  D.  fifd)cn"J)id)tung.T3on©pmnonoU 
K.Botnbaufen.   (Bö.j.)   KaxL  biTettorProf.ö.S<t>urtfl.  (Sb.2.) 
Tn.  25.—  Kart.  TR.  37.50 

^ie   0lntl(c  /^uUur 
In  \\fta\  Ooupt^ögen  bargeffedt  oon  Ob«ftubicnblr.  Prof.  Dr.  ̂ .Polanb, 
Dir.  Prof  Dr.(£.:RelftnafrunbObaftublenblr.  Prof.  Dr.XIÜQaner. 
TH»  n  e  Jibb.  Im  lert,  6  ein»  u.  mebrf.  laf.  u.  2  Plänen,  ©eb.  co. TR.60.- 

Oidct  dn  ®(famtbilb  bei  3)nli(t  al*  b<T  R4  in  übtmid)»  (Snifalmng  ousbtciitnbcn 
£cft«m»grfla(tung  gri(d)if(t)'römi|d)ni  ©nfte«  in  Staat  nnb  TCictf(tK>f(,  in  lbif|ra;(^ft  unb 
Xaafi.  P<)iIpfopl)tt  unb  Tltüglon,  £tbcn  unb  Itdbcn. 

HttlüQ  von  '&.  (5.  Scubncr  in  Ecfp^iß  unb  ̂ etlin 
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